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Editorial

Zensur und damit Aufgabe

eines anarchistischen

Prinzips?
Zensur oder Ausverkauf

anarchistischer Werte?

Die Entwicklungen in Deutschland stehen

im Mittelpunkt des Medieninteresses and

linden logischerweise auch in dieser Aus-

gabe des SF ihrenNiederschlag. Auch wenn

wir ganz bewuBt mit den italienischen Cen~

tri Sociali Autogesti einen nicht-dentschen

zweiten Schwerpunkt ausgew'ahlt haben.

Wahrend in der Linken, auch in der

»vereinigten«, der autonomen und liberta-

ren Linken, die Aktivitalen wider eine Ver-

einigung beider deutscher Staaten zuneh—

men, weifi doch insgeheim jede/r, dais wir

alle derEntwicklung nichts Entscheidendes

entgegenzusetzen haben. Die Frage sei also

erlaubt, ob wir unsere Energien nicht auf

positive Ziele im Alltagskampf richten soil—

ten?l?

Wahrend es einen neuen Konsens in der

Linken zu geben scheint, der von Skepsis bis

zu kaltem Grausen reicht, erreichten die

Redaktion des SF gleich drei Beitrage, die

sich positiv mit der >>nationalen Frage<<, der

Wiedervereinigung und kritisch mit der

Reaktion seitens der >>Linken<< bescha'fti-

gen.Wirwarenlangegeneigt,alle dreiTexte

zur Diskussion zu stellen, schon um einem

Zensurvorwurf aus dem Weg zu gehen.
Letztlich fiberwogen jedoch die Einwfinde,

daB Positionen, die die nationale Frage oder

die nationale Identitat befiirworten in einer

anarchistischen Zeitschrift wirklich nichts

zu suchen haben, zumal die Beilréige es sich

mit der deutschen Geschichte recht einfach

machten und sie nur selektiv wahmahmen.

Uberrascht hat uns vor allem, daB es an-

scheinend Anarchisten gibt, die in dem

Begriff »Nation« Positives zu entdecken

vermbgen und den linksnationalistischen

Positionen von Peter Brandt und Herbert

Ammonfolgen.Wirvermochtenbeides nicht

und haben zwei der Beitrage an die Autoren

zuriickgegeben. Trotzdem wollten wir die

inhaltlichePosition dieserdreiBeiIragenicht
vollig wegzensieren und stellen deshalb den

Beitrag von Hans—Jiirgen Degen, den wir

fiir den interessantesten halten, zur Diskus-

sion.

Dali solche inhaltlichen Ablehnungen
kritisch zu bewerten sind, wissen wir.

SchlieBlichhat der SF immer den Anspruch
vertreten, ein Diskussionsforum sein zu

wollen. So enthiilt jede Ausgabe auch Arti-
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kel, die Meinungen wiedergeben, die mit

denen der Redaktion wenig fibereinstim-
'

men, die wirjedoch diskntiert sehen wollen;

”

andererseits kann keine Redaktionsarbeit

gegen die eigenen politischen Uberzeugnn-
gen geleistetwerden. Indiesem Spannungs-
feld fand in der Vergangenheit (es wurde

z.B. ein Artikel des FL] Frankfurt zum

>>Antisemitisrnns in der Linken<< abgelehnt,
weil die Redaktion sich nicht in der Lage

sah, kurzfristig eine Gegenargumentation
zu erarbeiten, der Anikel jedoch u.a. die

aktuelle Politik Israels gegen die Palasti-

nenser unberiicksichtigt lief} und Israel als

Slaat verteidigte) und fmdet wohl auch in

Zukunft >>anarchistische Zensum statt, die

wir als Redaktion zu verantworten haben.

Das einzige, was wir zu diesem Problem

versprechen iconnen, ist, daB wir es uni: in

keinern Fall leicht machen, und — saviel

haben wir ans den Auseinandersetzungen

mit dem FLI Frankfurt gelemt —, daB wir

versuchen, unsere Ablebnung dffentlich zu

begrfinden.

F127 die Redaktion: Jutta Hackland,

Wolfgang Haugfrieden’keKamann,

U[Ii Mamat, Andi Ries, Herby Sachs
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Impressum
HERAUSGEBER: SF-Redaktion/I‘rotzdem-

Verlag
V.i.S.d.P: Herby Sachs, Moosweg 165, 5090

Leverkusen; namentlich gezeichnete Beitriige

stehen unter der Verantwortlichkeit der .Verfas-

serlnnen und geben nicht die Meinung der Her-

ausgeber oder gar des presserechtlich Verant-

wortlichen wieder.

Mitarbeit: Der SF versucht eine Mischung aus

aktuellenpolitischenEreignissen, anarchistischer

Diskussion, Aktualisierung libertfirer Theorie,

Aufarbeitung freiheitlicher Geschichte und Bei-

triigen, die sich mit Kulturkritikoder einerKultur

von unten befassen. Eingesandte Artikel sind

erwiinscht, speziell solche von Augenzeuglnnen
aktueller Ereignisse, die eine analytische Aufax-

beitung versuchen. Leute, die regelm‘rifiig be-

stimmte fremdsprachigeZeitschriften lesen, sol-

len uns dies mitteilen und uns Anikel zur Uber—

setzung vorschlagen. Allgemein bevorzugen wir

namentlich oder von Gruppen gekennzeichnete

Beitriige. Telefonische Vorabsprache von Bei—

tréigen ist sinnvoll; Photos, Grafiken etc. sind

erwiinscht. Pseudonyme sind moglich, wenn der

Redaktion die UrheberInnen bekannt sind, m

gm Zuschriften werden nicht mehr berlick—

sichtigt!
“Nelle Technologie”: Wer selhst oder iiber Unis

an Apple Macintosh Computer rankommt, kann

uns dieArtikelauf3.5—Zoll—Disketten zuschicken.

Sie sollten mit dem Textverarbeitungssystem

Word bearbeitet sein. Die Disketten schicken wir

anschlieBend zuriick. Fiir uns wiirde es erheb-

licheArbeitserleichterungen bedeuten. Wir rich-

tcn 1990 zusitzlich noch eineMailbox ein, so daB

Tcxte iiber ei'n fiir euch erreichbares Modem in

eurer Nachbarschaft an uns geschickt werden

konnen. Und wir kiimmem uns um eine Mag-

lichkeitDOS-Disketten in den Appleeinzulesen.

Da die Satwbeiten am SF eine Person bis zu

zwei Wochen beschiiftigen und diese Tatigkeit

mit keinerlei Honorar entschiidigt wird, wan

jeder erfaBte Arlikel eine Entlastung.

Endrcdaktion: Uber einen Abdruck entschei-

den Mitarbeiterlnnen der Redaktion; ein An-

spruch aufVeroffentlichung besteht nicht. Hono—

rarc bleiben auch unsere Wunschvorstellung.

Ausnahmen k6nnen wir machen, in dem wir

gegen Vorabsprache z.B. die Unkosten fiir auf-

wendige Interviews mit Photos ersetzen. Nach-

drucke: sind gegen Quellenangabe und Beleg-

exemplare und nach vorhen'ger Absprache mit

der Redaktion erwiinscht.

Knastl‘reiexemplare bleiben solange Eigentum

- des Vcrlags. bis sie den Gefangenen ausgehfin-
1

digt sind. Eine “Zur—Habe—Nahme" ist keine

Aushfindigung!
Auflage: 2700 Exemplare; Verlag, Satz und

Vertrieb: Trotzdem-Verlag, Grafenau; Druck und

Weiterverarbeitung: DruckcooperafiveKarlsruhe.

‘

Erscheinungsweise: viertelji'ithrlich. Ungezeich-
- nete Photos aus dem SF-Archiv.

Anzeigenpreise: 1 Spalte: 250.—DM + MWST;

1/2 Seite: 400.-DM + MWST; 1 Seite: 1000.-

, DM+MWST. Anarchistische und alternative

Kleinverlage erhalten 30% Rabatt; Dauerkunden

50%.!1

Redaktions- und ABOanschrift: Schwarzer

Faden, ll’ostfach 1159, 7043 Grafenau-l,
Tel.: 07033/44273; ISSN: 0722-8988.

Lokale Redaktionskontakter

Ulli Mamat, c/o Kulturverein-Heddernheim,
Alt-Eschersheim 42, 6000 Frankfurt-50

Herby Sachs, Moosweg 165, 5090 Leverkusen

Redaktionsschlull fiir die lD-jiihrige Jubi-

lfiums-Nr. 35 (2/90): 18.4.90
'

(Wir h‘altten fiir diese Nummer gem Leser-

Innenbriefe von Menschen, die die Existenz des

SF iiberdie 10Jahrebeobachtet, verfolgt, kritisch,

solidarisch. enthusiastisch begleitet haben !! Gibt’s

die fiberbaupt? In der Redaktion sind’s nur (oder
erstaunlicherweise?) zwei, die solange dutch-

gehalten haben. (Falls geniigend Spenden
eingehen, werdenwirdieNummer umfangreicher

machen).

Anzeigemschlufl Nr. 35 : 26.4.90

SF-ABO

Abonnemcntsgcbfihren: 20.- ffir 4 Nummern

Bezahlung im voraus. Mit der letzten bezahlten

Nummern erhalten Abonenntlnnen eine neue

Rechnung fiir die nichsten 4L Nummem; wer

nicht verléingem will, schicke uns eine kurze

Nachricht.

Einzelnummer: 6.—DM

Sondemummer Arbeit: 5.—DM

Sondemummer Feminismus: 6.—DM

Sondernummer Nostalgic (aus Nr.0—12): 10.-DM

Forderabo: 50.-DM (8 Nummem)
SF-Konto: Postscheckamt

F.Kamann, KtoNr. 574 63-703

*‘ki’ Fiir Forderabos — 8 Nummern zu 50.-

DM gibt es den Essayband von Peter Paul Zahl

»DerStaatist einemindelsichereKapitalanlage,
Hetze undAufséiIze 1967—1989« (Karin Kramer

Verlag, Berlin 1989).
DDR-ABOS: Noch ist Geld. nicht nur aus

anarchistischen Grljnden, abzulehnen; aus dem

ganz einfachen Grund, weil der demeitige Kurs

(11,7%) weit unter dem Herstellungspreis der

Zeitschrift und der Trotzdem-Biicher liegt. Wir

bitten Euch deshalb die ABOgeblihren in Form

von Biichern im DDR-Wert von 20.-DM zu

begleichen. Wir gehen davon aus, daB ihr uns

nicht gerade Stalins GesammelteWerke ins Haus

schickt!

Stuttgart,

Spenden
Monatliche Daucrspcnden; cine Einrichtung
zu der wir uns noch mehr Tcilnehmcrlnnen

wlinschen: Mt]. A.R., Padcrborn 10.— (merci allCl'l

flirden Briefzum Kaminiski-Anikcl in Tranvial),
R.M.20.-; F.—.l.M., Dortmund 5.—; E.T., Niimbcrg
lO.—; T.S., Miinstcr, 20.—; xx, Gelsenkn'chcn 15.- L
W.F., Berlin, 10:; N.H., Niimbcrg 25.-; T.P., (1

K6111, 10.—; T.A., 15.- Bad Hersfeld 15.-; TDL. l
30.—; VS. 20.—

Einmalige Spenden:W.S., Aurich, 30.-; H.D.,
Bonn S.-; A.G., Wuppertal, 20.-; T.R., Darmsladt

30.-; W.D., GieBen 10.—; 1.3., Padcrbom 10.-

Kulturverein Heddemheim, Frankfurt 50.— /'

Geduld!!!

Wer die ABO-Préimie in den letztcn Wochcn
nicht bekommen hat, wcr ohne Brief (nur iibcr

die Einbezahlung aufs Konto) ctwas bestellt hat.
wer Anfang Februargespendet hat und nun in dcr

Liste fehlen sollte, wird viclleicht verl'irgcrt scin.

Der Grund unseres Schweigcns war. daB die

Kontofiihrung und die Betreuung dcr Abokarlci
wegen eines lingeren Krankenhausaufenthalts
eines Redaktionsmitglieds 3-4 Wochen nicht t

bearbeitet werden konnte und erst nach dem
i

Versand der neuen Ausgabe aufgearbeitct wcr—

den kennen. Dies auch an die Adresse all dercr, ‘

die uns in den ersten Februar-wochen
vergcblicly‘

l

telefonisch zu erreichen versuchten.

‘l
l

.wwvwmw
_
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Seitdem die sogenarmte “erste friedliche

Revolution auf deutschem Boden” sLattge—

funden hat, wird im Westen zur ideolo-

gisehen GroBoffensive geblasen. Niemand

hat das Ergebnis zwar fiir moglich gehalien,

aber jetzt will man alles tun, um auch im

anderen Teil Deutschlands den AnschluB

nicht zu verpassen. Wiedervereinigung auf

allen Kan'zilen. Augstein wechselt sich im

Spiegel mit Gauweiler im wochentlichen

Kommentar zur deutschen Frage ab. Mit

dem wamenden Untenon eines in seiner

Langmutund Geduld strapazierten Gesamt-

deutschen, geht er mit den uneinsichtigen

und bomierten Alliierien und Juden ins

Gericht, die mit kleinlichen Bedenken ge-

gen eine Wiedervereinigung sich Rechte

anmaBen, die der Stamsmann Augstein als

unerhorte Einmischung in innerdeutsche

Angelegenheiten entlarvt. Man muB Aug-

stein dankbar sein, dennniemand formuliert

die Griinde fiir eine berechtigte Skepsis im

Auslandbesser, undnurdas Ausland scheint

zur Zeit noch ein Garant zu sein, die Deut-

schen vor sich selbst zu schiitzen. Als stra-

tegischer Denker karm Bundespra'sident

Weizficker seine Landsleute jedoch beruhi-

gen. Zwar sind die Amerikaner “nach wie

vor die Siéirksien”, aber “ihr Jahrhundert

gem dem Ende entgegen. Die Weltordnung

is: in Bewegung, und was sie fiir das neue

Jahrhundert vorbringt, bleibt offen.” Die

Kanen werden neu gemischt, und die Deut-

schen, so lantet die versteckie Botsehaft,

sollten ihren Anspruch aufeinen Platz in der

Sonne amnelden, um die vakam werdende

Stelle derHegemonialmaehtfléichendeckend
zu besetzen.

Nur wenige Joumalisten haben sich von der

Wiedervereinigungseuphorie nichi an-

stecken lassen und die meisien haben aus

tiefstem Herzen bedauert, daB sie in der

historischen Stunde des BundesLages nicht

dabei waren, als die Nationalhymne ge-

sungen wurde. Sie versuchen the Unfaihig-

keit, eine Emwicklung vorauszusehen und

auszudriicken, mit dem Herbeitrommeln

einer Wirklichkeit zu kompensieren, von

der sie annehmen, daIS sie Volkes Wille ist .

Aber Volkes Wille ist so eindeutig nicht,

wich doch die Wiedersehensfreude mit den

Briidem und Schwestem aus dem Osten

sehr schnell einer genervien Reservienheit,

umsomehr als im Westen ruchbar wurde,

daB daurch die angedrohte Wiedervereini-

gung die fetien Jahre bald vorbei sein kenn-

ten, denn téiglich flimmem Bilder vom

maroden Zusiand der DDR—Wirtschaft fiber

die TV-Schirme. Auch Bericlite fiber die

“Zentrale Adinahmestelle” fiir die taglich

2_500 neuen Ubersiedler in GieBen, in der

srch die neue Schicht der Sozialhilfeem-

pfanger sammelt, tragen als “tickende Zeit-

bornbe”, so die bei den don arbeitenden

Soualarbeitem beliebte mid griffige For-

mel, nicht gerade vie] zum Vertrauensven

h’cflmis zwischen den Angenossen bci. die

noch nie viel miteinander anzufangcf‘
wuBten. Bild versuchte die Wiedervcrcinl‘

gung mit der Spekulalion “Wie stark wiifc

Deutschland” schmackhafi zu machen un

der Spiegel rief Berlin zur neuen Monopole
ans, eine euphemische Umschreibung fur

die Reichshauptsiadi, der wieder zu Ehren

verholfen werden soll.

Aber so recht will sich die Bcgeisicrullg
nicht einstellen und auch die allmonlilg‘

lichen Bilder aus Leipzig und Drcsdcr1

ki'mnen den nationalcn Eifer in dcr B"
nicht entfachen. An der wohlstandschmg'
ten Triigheit der Masse SChciLerL selbst {9

ideologische Mobilmachung der Pressc,
1"

inzwischennichimehrumhin komleUE‘?’

stfindnisse zu machen und das, was sich (11"
Leute denken - “Gefahr fiir Deutsch‘lfi:1d

'

Methin als Frage zu stellen. Als Millaufc.r

wiirden diese Leuie nie die Initiative erg?“
fen. sondem erst die geschichtlichc

B“

beueten, wenn man es gefahrlos
tun kanfl-

Die Verlaufsfonn dcr sog. “friedlichcn 1H,]

demolcratischen Revolution” in dcr DD ‘51
cine Bestéiiigung dieser These, den“ ern
muBte eine Minderheit den BCWcis f‘mfcwus’
daB der preuBische DDR'SOZIalisnéc,
Makulamr war, bevor dic Mchrhmlann
Milliufer mit seiner Demonlagc beg

'ef'
Jeth scheint man den Geisi, den man r‘ei:
nichi mehr loszuwerden. Auf die 50W

gende Mehrheit isL also nicht



VerlaB und schon gamicht in Deutschland.

fallt die Mark und steigt die Arbeitslosig-

keit, dann schlagt die Stunde der Schdnhu-

bers und der vaterlandischen Rhetorik, fiir

die nicht nur die Deldassiertenanfallig sind.

Was die Wes tdeutschen bisherdavon abhiilt

, den Ruf der Wiedervereinigung zu beju—

beln, ist allein die Angst um den sozialen

Besitzstand, den man mit den armen Ver-

wandten aus dem Osten nicht teilen will.

Diese Stimmungslage ist jedoch kein India

fiir stabile Verhéiltnisse und so plétzlich wie

in der DDR kann die etwas angstliche Zu—

riickhaltung inAggression umschlagen. Die

Identitit der Deutschen strebt dann nach

dtrekte ktmn
verstiindlich, unangepam, praxisbe-

zogen: aus dem grauen Alltag - fiir

eine lebendige Zukunl‘t!

Die Zeitung mit Gebrauchswert!

In der Br, 78;

BRD — Enteignung der falschen Klasse!

Die Linke — Anpassung Oder Krise!

FAU - Den Konflikt schiipferisch nutzen!

DDR - Welchen Sozialismus vcrteidigen?

Perspcktivenjenseits Von Staats- und Privat-

kapital!

Roma und Sinti - Verfolgt und vertrieben!

IGM - Schaumschlagcn vor der Tarifrundc

90!

Frauenemanzipation - Tcilhabc am System?

Augen rechts !

Gcgcn dic dumpfc Unterwerfung!

Beilage: "Der Syndikalist"
Wochcnzcitung dcr FAUD

Vollstiindigcr Reprint ciner Ausgabc von

1931

Probecxcmplar kostcnlos!

Ansonstcn l.50.-! Wicdervcrkiiufcrrabatte!
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Lagerstrafle 27 - 2000 Hambu

e
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Hdherem, nationale Gefiihle haben

Hochkonjunktur und einer Wiedervereini-

gung wiirde nichts mehr im Wege stehen.

Dieser Perspektive steht vorlaufig der ge—

sunden Menschenverstand entgegen, deruns

folgendes sagt: Die allgemeine Annahme,

daB die soziale Marktwirtschaft die richtige
Antwort auf das Versagen der Planwirt-

schaft ist, erweist sich bei naherem Hinse-

hen als blauaugig. Abgesehen von mangeln—
der Effizienz und bfirokratischen Hemm-

nissen, die geme fiir gewisse Umstellungs-

probleme verantwortlich gemacht werden,

beruht das Funktionieren des Kapitalismus
immernoch aufderExistenz der 3. Welt. Fiir

Lander, die am marktwirtschaftlichen

Gewinnsystem partizipieren wollen, gibt es

keinen Platz, nicht nur aus Konkurrenz-,

sondern aus Selbsterhalnmgsgriinden. Die

Markte sind abgesteckt, weiBe Flecken auf

der Landkarte der Okonomie gibt es nicht.

Der Kapitalisrnus ist kein Wohlfahrtsunter-

nehmen, das aus lauteruneigennfitzigerLiebe
die Briider und Schwestem aus dem Osten

mit harter DM-Wahrung unter die Arme

greift. Bundesbankpr'asident Karl Otto Pohl

zahlte auf, welche Voraussetzungen fiireine

deutsch—deutsche Wahrungsunion, von der

sich viele die Ldsung der Probleme erhof-

fen, vorhanden sein miiBten: International

frei konvertierbare Wahrung, funktionie—

rende Preismechanismen, “wettbewerbs-

fahige Unternehmen und eine Geldpolitik in

unserem Sinne”. Kaum anzunehmen, daB

diese Mindestbedingungen von ganz gleich
welcher Regierung in der DDR erft‘illt wer-

den konnten, auch wenn sie guten Willens

ware. Eine Ubemahme der DDR in west-

deutschen Besitzstand wfirde dem volligen

unlogischen Kauf eines bankrotten Unter-

nehmens zum Neureis gleichen. Die War-

nung von DDR-Linken vor einem “Ausver—

kauf’ ihres Landes enthalten zwar in guter

TraditiondiebestenPadagogischen Absich—

ten und haben auch gute Chancen ins Reper-
toire der landlaufigen Meinung aufgenom-
men zu werden, verbergen aber doch nur

den Wunsch, dafl irgendjemand den realso-

zialistischen Krempel aufkauft.

In Polen hat die Einfiihrung der Marktwirt-

schaft zur Verscharfung der Krise und Ver-

schlechterung von Lebensbedingungen ge-

fiihrt,von denen manblsher armalnn, dais sie

schlechter nicht werden kennen — die Wirt—

schaftsreform machts moglich, und daran

konnten auch Lech Valuta und die Dollars

einer amerikanischen Fee nichts andem. In

der DDR wird cine ahnliche Entwicldung

nicht ausbleiben, und selbst wenn sie, wie

von vielen befiirchtet, zum Billiglohnland
und Investitionsparadies fiir westliches

Kapital wird, dann bedeutet das noch lange

nichts fur den Lebensstandard der Bevel-

kerung, die die Segnungen des so hells er—

sehnten Kapitalismus zuerst an Mietsteige—

rungen, Lebensmittelverteuerung und Kos—

tenexplosion im Gesundheitswesen rnerken

wird. Wenn die Hoffnungen enttiiuscht

werden, dann keimen die Gedankcn an

Rache. Rache natiirlich an den Auslandcm,

an den Tijrken, den Polen und Asylanlcn.
Dannfindet vielleicht in groBerem Stil statt,

was sich in den vergangenen Jahren immer

wieder mal im Anziinden von Asylanten—
wohnheimen Luft verschafft hat.

In der Verwandlung der DDR-Bevolkerung
in ein Volk von Ennittlungsausschiissen,
das schwarz-rot—goldene Fahnen schwenkt

und “Deutschland einig Vaterland” skan-

diert. steckt der ganze kleinbiirgerliche Neid

des znkurzgekommenen Mobs, dessen so-

ziale Angste vor Verelendung sich in unter-

schiedslosemHaB aufUnterdn'ickerund alles

Fremde entl'adt. DaB sich diese Angste auch

1m Westen in die Gemtiter einschleicht,
darum bemiiht man sich nicht nur in der

rechten Aufklarungsliteramr, die dafiir aller-

dings ungefiltert und pur zu genieBen ist und

in der alle typischen Elemente zur Erhitzung
eines aggressiven Nationalismus enthalten

sind. Asylanten werden da mil

Heuschreckenschwarmen verglichen, die

alles kahl fressen 11nd eine Wiiste hinterlas-

sen. Es miissen Dia'mme errichtet werden,
die gar nicht hoch genug scin k6nnen, urn

der anrfickenden Menschcnflut standzuhal-

ten und der Bevolkerung eine Chance zu

geben, das 21. Jahrhundert zu fiberleben.

Hinter den Abschottungs— und

Veneidigungsphantasien eines Richters fiir

Ausla'nder- und Asylfragen in Bayem 1am

sich nur schwer die auf Expansion und

Ausrottung zielende Préivention fibersehen,

durch die sich der deutsche Nationalismus

von allen anderen unterscheidet. Erst da-

durch,da13 eine hochstens stilistisch fibcrar-

beitete Neuauflage von “Mcin Kampl”
wieder zur tolerierten Meinung werden kann,

beschwort man gezielt das alte Trauma, an

dem dieDeutschen immcr dann leiden, wenn

sie sich umzingelt und umlcreist glauben.
Von vielen Visionen befliigelt, in Friedcn

nurleben zu konnen, wenn man volksfremde

Korperteile ausmerzt, rfisten sie sich damn

zum letzten Gefecht.

Findet eine Fusion der Deutschen unter

solchen Vorzeichen statt, vereinigen sich

die Deutschen zu einem Volk, dann muB

man aus Erfahrung das Schlimmste befiirch-

ten. Die Linke hat im Prozels der schleichen-

den Nationalisierung der Massen ihre Rollo

als zulcunftsweisender Trendsetter in Fra-

gen der Lebensorientierung verloren. In der

langst vergessenen Friedens- und Okologie-
bewegung hat die Linke durch Lebens- und

Umweltschutzideologie die kcimfreien

Argumente geliefert, die jetzt von den recht-

maBigenErbennur konsequentangewendet
werden brauchen. Das Bekenntnis der Grii-

nen Partei gegen eine Wicdervereinigung
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and ffir zwei deutsche Staatcn gleicht einer

Pflichlkfil' und ist die unwesentliche Mei-
nung desjenigen, den es in emem pluralis-

fischen SLaaL eben auch. geben muB.

UnschliiSSig dariiber, ob sie links oderpopu—

léir oder beides gleichzeitig sem wollen,

verlreten die Grimen eine unliebsam gewor-

dene Positionhochstens deshalb, weil etwns
anderes als Wiedervereinigung “nicht in die

Debane gebracht wird”. Da das linke und

linksliberale Spektrum seine Rolle als gev

sellschaftsinnovativer Ideenlieferam ver-

loren hat, muB es sich im Augenblick damit

begniigen, der “Revolution” im Chor dcr

einhelligen Meinungzu applaudicren.Klaus

Hanung begriiBl das Ende des “Ghettos dcr

ZweistaatlichkeiL” und fiir Joschka Fischer

hat das Wort “Volk” zum erstcn Mal einen

“guten und aufrechten Klang”. Tilmann

Fichterversuchtes miteiner“Wiedervereini-

gung von unter”, die er als dritten Weg

verkaufen will, als ob etwas anderes als

gerade das smttfinden wiirde. Peter Schnei-

der, der vor noch nicht allzulanger Zcit den

Deutschen "‘aufrechten Gang” vor ihrer

Geschichte empfohlen hat, und damit vollig
in Stimmungstrend der Nation liegt, ver-

gleicht das “politische Erdbeben" in der

DDR mit 1945 und hofft, dafl ein geistiges

Bebenfolgenwird.Davon gibterauch gleich
cine Kostprobe: “Ich war dabei, ich habe

daran geglaubt, und vielleicht werde ich die

nachsten Jahre nichts mehr sagen konnen.

“DaB er dabei war, daran mochte man nichL

zweifeln, 11nd wer es nicht war, kann es sich

mit einem T~Shirt fiberziehen. DaB er in den

nfichsten Jahren nichls mehr sagen wird,

daran muB man leider zweifeln.

Die besorgniserregende Konfusion bei che—

maligen Wortfiihrcm derLinken hat Metho-

de, mit der man durch ein popularistisch
anbicdemdes “Ich wardabei” dem Volk auf

der Spur bleiben will, in einer Zeit, in der

Kritik zwar unpopular und wenig zu leistcn

vermag, aber sich deshalb noch lange nicht

von der schlechlen Realitéit verabschieden

muB.

Franz Jung
Die Eroberung der

Maschinen

Roman

Zweiter Teil der »Chronik einer

Revolution in Deutschland.« Der

Hintergrund des Romans sind

die Méirzkéimpfe 1921 . Jung nutzt

alleerzia‘hltechnischen Mittel, um I

die inneren Konflikte des Ge-

schehens freizulegen. Er stellt

den Leser in den Mittelpunkt des

Erlebens: Ein Buch ohne Helden,

zugleich Zeitroman wie auch

utopischer Entwurf. Die gebun-
dene Ausgabe erscheint mit dem

Originalumschlag von Heartfield

als Sonderausgabe.
Broschur 26.— / geb. 36.— DM

Edition Nautilus
Hassestrafle 22 — 2050 Hamburg 80



die Wand,

Ihr in der

Nachbarzelle?

von Wolfgang Haug

Der werkt'eitige. . .

Nun seid 1hr mit

dem Kopf durch 3*

doch was wollt

Politik der Medien

Einleitender Worte bedarf es nicht, zu sehr

stehcn die Verfindemngen in der DDR,

Ungarn, Rumiinien und der CSSR im Mit—

lelpunkl des allgemeinen Interesses. AuBer—

halb Europas scheinl die Welt still zu stehen.

Die tagliche TV-Optik macht den Ge-

danken an die deutsche Wiedervereinigung
zum Allgemeingut. Und das ist, bei Lichte

besehen, die Reaktion, also ein typisch
deutscher Verlauf dieser“RevolnLion". Wir

Kurzzeitgedéichmismcnschen einer schnel-

lebigen Zeit haben Erinnerungsschwierig—
keiten: wie war das denn nochmal vor dem

9.Novernber?

Es hat sich doch kaum jemand emsthaft

fiir diese Frage interressiert, gar sich exi-

stentiellbenoffen gefiihltoder sich politisch
daffir engagiert. Es war das Thema — sieht

man von wenigen Intellektuellen, die die

nationale Frage nicht den Rechten fiberlas-

sen wollten, einmal ab— der Ewiggesm’gen.

Undenkbar ohne die Faszinationskraft der

alljfihrlichen Vertriebenenn'effen der Kin—

derundEnkel ehemaligerVertriebener, ohne

den Charme schlesischer Trachtenvereine

und rhetorisch gewundener Kanzleranspra—
Chen. Selbst die Rechtsradikalen von DVU,
NPD und REPS stijrzten sich aufdie Fliicht-

linge, well sie ihr auf den Wohlfahnsstaat

BRD zurfickgestutztcs Deutschtum von

Uberfremdung bedroht sahen.

Alldashat sich in weniger alsZMonaten

v611ig veréindert. Bewufitseinsrevolution?

Gehimwéische! Eine groBe Koalition von

NPD/REP/CSU/CDU/FDP/SPD/Siemens—
SPD/Demokratischer Aufbruch/CDU/

LDPD/Robotron usw. usf. snebt mit dem

Flattergerfiusch schwarz-rot—goldener Fah-

nen das “einlg Vaterland” an.

Vorbei auch die Zeiten von “Wir sind

das Volk”, (deutsche Revolutionen sind

bekanntlich kurz); — die die das im Novem-

ber erfanden, nauen sich heute nicht mehr

auf die von ihnen ehemals initierten Mon-

tagsdemos, weil sie — wie wir hier — als

radikale linke Minderheit — niedergebriillt
werden.

'

Deutsch-deutsche SpieBemormalitiit
macht sich Luft; daB sie unter dem roten

Lackansu'ich des SED—Regimes verborgen
war, habenwir immerbeffirchtet; auchwenn

die friiher geflohenen Kiinstler und Imel-

lektuellenoft AnlaB zu derHoffnung gaben,
daB das Bildungsniveau in der DDR doch so

hoch sei, daB keine schwarz-braune Dumpf~
heit mfiglich were.

Ganz muB diese Hoffnung auch nicht

aufgegeben warden, denn was wir schcn,
muB nicht reprfisentativ sein, irgendwie zu

eifrig zoomen die Kameras auf die NPD-

Herzchen und die REP-Flugis. Das Falale ist

nur, daB diesem westlichen Medieninteres-
se in der DDR so viel Glaubwfirdigkeit
zuerkannt wird, — als ware es werLfrei, ideo—

logiefi’ei, frei eben. ..ffir einen freien Wahl-

kampf eben. Und solche tagliche Becin-

fluBung héhlt aus.

Das Konsumbediirfnis segelt
unter der >>Nationalen Frage«
Doch emsthaft: Konsum heuteistobjek—

tiv besser als Konsum in 5, in 10 Jahren, das

mfissen selbstmarginalisierte Linksradikale

zugeben, denen wenigstens die Chance des

Einklauens bleibt, wenn’s mit der Kohle
nicht stimmt. Insofem isL — ob’s uns paBt
oder nicht -— wenig auf die Selbstbehaup-
rung, auf den Souveréinitéitswillen des »Wir
sind das Volk<< zu geben, auch wenn wir —

-
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3111:1665 erhofft hatten.
..

DaBes wohl nichts werden wurde, machte

beréils am 25.11. —alsonocl1einige Zeit vor

Ceaucescus eil igem:
well verspfitetem

Abgang
_ ein oppositioneller Rumane klar,

als er in einer TV—Diskussmn zu Ungam

“mane, dag — egal was er und andere per-

sénlich politisch fur erstrebenswert hielten

~ es keine linke Zukunft in Rumanien geben

kijnne, daB realpolitisch erstmal kein Weg

am Kapitalismus vorbeifiihre, weil dcr

Sozialismus-Begriff, egal welcher Spielart

diskreditien sei und mit Utopicn, mit Idea-

lismus friihestens dann Resonanz zu erhal-

ten sei, wenn eine Konsumphase fiir langere

Zeit angehalten habe. Die Masse in Rumii-

nien wolle nichts anderes, als so zu leben

wie die Massen hier.

Also bevormundet und eingelullt in

Konsumfreiheit, aus der bekanntlich nur

schwerUtopien erwachsen. Diese Vision ist

so realistisch, daB andere Konzepte tatsaeh—

lich Makulatur sind, — auch die Hoffnungen
auf einen freiheitlichen Sozialismus!

Also wird die PDS abgewa'hlt werden

und das natiirlieh mit Reeht. Nur, — einen

wie immer auch geaneten Sozialismus wird’s

danach in der DDR nie mehr geben. Die

DDRwetteifertbereitsmitderhiesigenDKP,
wer von beiden den historiseh langeren Atem

hat. Kurz wird er fiir beide sein und beide

werden sich ins
'

soziale Netz des groBen
Bruders fallen lassen: die DKP-Funktionéire

im Arbeitsamt und die DDR als 5 neue

Bundeslander!

Und Berlin?

Berlin? Das ist dort, wo “wir” neuer-

dings Silvester feiem. Also: Berlin wird

kein soziales Netz notig haben. Berlin wird

Hauptstadt; Kreuzberg wird Regierungs-
viertel! Statt Kiezmiliz — BGS-Panzer und

Bannmcile; statt 1 .Mai-Randale—9Novem-

ber—Jubclparade durchs Brandenburger Tor.

Die »andere« Wiedervereinigung
Die Autonomen, AnarehAs, Lesben,

Homes, Kiinstler und Boheme werden jetzt
schon wegspckulien.

Einc zwciteFliichtlingswelle kommtauf

die “Wess'ics” zu: unserc alten FreundInnen

und GenossInnen! Jahrelang naeh Berlin

verzogen, kommen in die Provinz zuriick!

Wei]? ——weil Hamburg nichtallc aufnehmen

kann.

Wir werdcn tanzen, wiedervereinigt, —

Gartenmauem gibt’s fiberall!

Dic Berliner Randgruppenkultur wird

zcrstéjrt werden, es sei denn wir sind fahig
zur Verbreiterung, begreifen es — wie die

Jobberlnncn — als Agitationsmogliehkcit:
raus aus dem Ghetto, rein ins profane, bie-

dcre Alltagsleben einer oft sattcn, mit sich

zufriedcnen Provinz, in der wir — ob in Ost

oder West kriifti g umriihren, umn'ihren, was

umzuriihrcn gehtil

und

Der neue Unsinn von der

'»nati0nalen Frage«
Sie wird also kommen, die Wiedervereini-

gung und wir werden kaum gefragt warden.

Schon eherhat dieNATO, aus derwir léingst
»raus« wollten, ein Wort mitzureden. Auf

dcr politischen Makroebene regnet es »his-

toriseheTage<<. DieDiskussionen—aueh die

derLinken und mancher Anarchos—schwen—

ken auf diese Ebene ein, obwohl sie eine

solchc Entwicklung weder stoppen konnen,

noch ihre Kommentare gefragt sind.

Auf der anderen Seite sehen linke Intel—

lektuelle, die die »nationale Frage<< nicht

den Reehten fiberlassen wollten, ihre Zeit

gekommen, in der antinationalen Linken

etwas zu bewegen. Der Druck der Ereignis-
sc sol] fiir ein neues Nationalismus/Patrio-

tismusverstandnis ausgenutzt werden, das —

gcpaart mit der sozialen Frage -— angeblich
zum Treibriemen aller zukiinftigen Politik

werde, aus der sich Libertare nicht ausblen-

den dilrften, um nicht auf dem Misthaufen

der Geschichte zu landen. Nun, abgesehen
davon, daB wir dort schon Jahre liegen, ist

sehwer einzusehen, wie die Links aus der

nationalen Frage Kapital schlagen konnte,
ohneder Rechten Vorschub zu leisten. Genau

dies haben SPD und KPD in den 30er Jahren

unter Preisgabe ihrer eigenen intemationa-

listischen Inhalte versucht, mit dem Ergeb-
nis, daB dieeigene Basis vielerorts so verun-

siehert wurde, daB ganze Rot-Frontkam-

pfer-Gruppen in die SA fibergetreten sind.

Die libertare Linke, so der Ratschlag,
solle sich ‘nicht in hoffnungslosen Graben-

kampfen fiir den Erhalt der beiden gegen
den Willen des deutsehen Volkes geschaf-
fenen staatlichen Kunstgebilde DDR und

BRD versuieken und die Chaneen der

Konfoderation nutzen’. Eine solche anar-

chistischeArgumentationsweiscliegtschon
verdammt nahe an Kohl’s »unnatiirlichen

Grenzen<<. Gemeinsam ist beiden, daB die

geschichtlichen Ursaehen fur dicse beiden

deutsehen Staatsgebilde, fur deren »unna‘

tiirliche Grenzen<< (welche Grenze ware

»natiirlieh«? Nach Gustav Landauer ledig-
lichdie“Kiistenlinie”,daalle anderen Gren-
zcn willkiirlich, absurd und vor allem ge—
waltsam errrichtet wurden.) ausgeblendet
werden.

..
DcutscherNationalsozialismus,deutsehe

Uberfalle, deutsche Kriegserklarungen,
deutsehes Hegemonialstreben, deutsche

Massenvemiehtung in deutsehen KZ’s sind
wahrlich auch in alle Zukunft gute Griinde
fiir alle Linken antinationale, antideutsehe
und vaterlandsverréiterische Gesinnung und
Politik »zu pflegen<<, — ob gesmntdeutseh
oder konfoderiert oder im europaischen
Rahmen. Die (marxistische und anarchi-

stischc)Linke beziehtdiesc Haltung keines-
wegs aus einer masochistisehen Selbstver-
leugnung der eigenen Identitat sondem aus

einem SelbstbcwuBtsein, das keine natio-

f—‘WW
‘ “was gm Die Ohnmacht der Linken

Die Zeitschrifi'

Ursprfingiich aus den »Mitteilungen der Doku—

mentationsstelle zur NS-Sozialpolilik« hervor—

gegangen, hat die 1999 seit der Griindung ihr

Themenspektrum fiber den Bercich national—

soziaJistischer Gesundheits- und Sozialpolitik
hinaus erheblieh erweitert. Mit dcr Veroffent-

Iichung unbekannter Dokumente und krlti-

scher Zeitgespraehe, stellt sie sich bewufit in

die Tradition der Gegeninformation und ist fiir

AuBenseiter und Basishistoriker ebenso ofl'en.

wie fiir Reprisentamen des Fachs. Ein New. von

Auslandskorrespondenten sorgt dafiir, daB

Provinzialitiit nicht aufkomml und wichtigc

Lemprozesse der historiographisehen Commu-

nity auch enllegenerer Sprachen zur Kenntnis

genommen werden.

Ix'ommmmr Vor dem »Anschluik?

Peter [me/mam Zur Biogmpliic wm

Franz L. Ncumann

Fn'aln'ch Hansen Biologischc \anfen

Elbe Palal-chw/IXrlc 5rlmlx>rr National-

sozialistische Stadtplnmmg

Sergio Bologw Masscnarbciter. TU” 11

WEI/fer Ahfiymrmflosdu Krfigcr

Variationcn fiber die I. Nazional-

Hymne dcr Deutschcn

Zeizgadaelzen Arie Gum! zum

80. Gcburmag

»Einc Sozialgeschiehte der Zukunfm

(Die Tageszeitung)
»Eine wichtige, interessante und aueh Spfln'

nende Lektiire — ein gellingener Wurf.« (NPR)
»Ein nijtzliches Ilill‘smillel fiiralljene, dieilirc

Augen angesiehts der fur die heutigc 505.9]
'

schaft relevanten historischen Realitéiten mchl

verschlieflen wollen.<< (Psyche)

Erscheinungsweise .

Die Zeitschfift erseheinl seit llerbst 1986 wer-

leljiihrlieh, hat einen durehschnittlichcn
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Dokumente, Diskussioncn und Forsehungscr'
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nalcn Korsettstangen notig hat. Sie bezicht

iine Uberzeugung auch nicht lediglich aus

der Vergangenhcit, sondem sic ist nur allzu

bewuBt, wie sehr dcr gegenwa'rtige Wirt-

schaftsimperialismus altes Machtstreben

kompensicrt und crfiillt!

Und schlicBlich: welcher positive Wen
soll eigcntlich im Nationalismus stecken?

Wclche/r Anarchistln hijtte >>nationalc Iden-
titéit<< fiir sein/ihr Selbstvcrstiindnis notig?

Weg von der Makroebene

Uberhaupt scheint mir eine solche Dis-

kussion von den faischcn Fragen auszuge—
hen. Inhalte anarchistischer Diskussion

kennen — angesichts der rasanten Entwick-

lung, dcr wirals Zuschauerlnnen gegeniiber
stchcn (miisscn), gerade nicht die Themen

dcr Makroebene sein. Wir miissen vielmem

nach den sozialcn Folgen einer Wéihrungs-
union, einer Wiedervereinigung fragen,
miissen die cntstehcnden Bruchstellen ver-

dcutlichen und Widerspriiche benutzen,
miissen alle MaBnahmen zur Dezentralisie-

rung einer durch und durch zentralstaat—

lichen DDR unterstiitzen und vorantreiben,
mit dem HintergedankendortErreichtes auch

gegen den Staat BRD nutzbar zu machen.

Was als stalinistisches, zentralstaatliches

Schrcckchpenst vielen DDR—Biirgcrlnnen
bis hin zu konservativen Kreisen in den

Knochcn steckt und in der Diskussion um

einc zukiinftige Gestaltung eines neucn

Staates als orign'aires DDR—Erbe einflieBt,
muB benutzt werdcn, um einen (nun mal

wahrschcinlichen) Gesamtstaat zu Zuge—
stfindnisscn an cine dczcntrale, basisnéihcrc

Demokratie zu zwingen.

Wir brauchen eine Bewegung fiir

Runde Tische und

Libertéire Zentren

anstatt einiger Demos

Wider die Vereinigung
und der bloBen Beschwfirung

eines 4.Reiches!

Keinc Fragc, wir sind gcgcn eine Wic-

dervcrcinigung und batten sichcriich die

Gcnugtuung bei ciner Volksabstimmung das

Ergebnis des Volkszfihlungsboykotts knapp
verbcsscm zu konnen, weil Abstimmcn

bckanntlich kein Zwangsgeld kostet son-

dcm zurLegiu‘mau’on kt’inftigerHerrschafts—
politik erwiinscht ist. Aber auBer der eige—
ncn Genugtuung — und da haben die Natio-

nalisten aller Schattierungen recht~br2ichte

cs nichts ein, die Geschichtc wiirdc fiber uns

hinwcggehen, wenn wir als wenige gegcn

einen >>nationa1cn Konscns<< antrcten — und

fibergangcn werdcn. Keinc Frage, daB wir cs

trotmem tun, falls wir gefragt werden soli—

ten; Zicl libenfiren Eingrcifens kann dies

aber nicht sein. Sol] aus der urspriinglich
basisdemokratischen Bewcgung in der DDR,
aus dcr die SPD so geme cine >>friedliche

Revolution<< machen wiirde(wei1 sie gegcn

aJle andercn Frcikorps ausgcsandt hat?), noch

etwas machen gcrcttet werden, dann miisscn

wxr uns diejemgen Elemente anetgnen, die
dicse scheindemolcratische Gesellschaft
wirklich >>dcmokratisicren<<. Wenn in der
DDR »runde Tische<< fin- Wohnungsfragen,
Umweltfragen etc. auf kommunaler Ebene

cingefordert und durehgesetzt werden ken-

nen, dann muB — gerade angesichts katastro-

phaier Verhéilmisse auf dem Wohnungs-
markt in der BRD — die Linke alles daran

setzen, solche Fordenmgen ebenfalls auf-

zugrcifen und zu erkéimpfen. Eine theore-

tische Hoffnung angesichts der desolaten

Lage der Linken? Es scheint fast so.

Sinnvolles politisches Eingrcifen in

Zeiten nationalen Taumels kann nurhechn,
kommunale Selbstbestimmungsrechte zu

erweitem, runde Tische zu etablieren, z.B.

um fiir eine multikultureile Kommunalpoli-
tik zu sorgen, die die >>nationale Hysterie«
von der Basis her aushebelt.

Diskussionen um Wahlen, um Wieder-

vercinigung ja oder nein, um GroBdeut-

schland sind leere Hiilsen, mit denen die

politisch Michtigen ihr Gescha'ftbetreiben,
um vor den zu erwartenden sozialen Prob-

lemcn abzulenken. Diskussionen um ein

4.Rcich bewegen sich auf derselben Ebene.

Wir sollten weg von den Schlagworten und

analysieren, we die Wiedervcreinigung
soziale Scitwierigkeiten mit sich bringen
wird und wie dort antistaatlich zugunsten
dezcntraler Entscheidungskompetenzen
eingegriffcn werden kann. Dervon der SPD

viclzitierte >>siichsische Landtag<< ist selbst-

vcrsténdlich kein wesentlicher Schritt zu

ciner wirklichen Demokratie. All diese

Liigcn und Halbwahrheiten.gilt es mit kon-

kretcn Mitspracheforderungen zu demas-

kiercn.

Runde Tische auf kommunaler Ebene
héittcn Basischarakter und wa‘ren ein Teil

von Gegenmacht. Das Einfordem Oder

Besctzen von (in der DDR z.B.) Parteihéiu-

sem, (in der BRD) von offentlichen Gebiiu-

den fiir autonome Kulturzentren und liber-
téire Zentren konnte jedenfalls mehr zur

Vcréindcrung der politischen Kultur beitra-

gen als der 18.M2'irz, dessen politisches
Ergebnis ja spitestens seit Anfang Februar

feststand und der dennoch wieder als »his-
torisch<< abgefeiert werden wird.

Libertiire ha‘tten dementsprechend wc-

niger die Aufgabe geniiBlich auf der staats—

fixicrten marxistischen Linken hemmzurei—

ten, als vielmehr dic Bruchstellen aufzusté-

bcm, die die Wiedervereinigung zwangs-

laufig schaffen wird, um dort einzugreifen,
um libertine Theorie Praxis werden zu las—

sen. H’cimische Freude fiber das endgiiltige
Scheitcm autoritz'rer Sozialistcn ist unan—

gebracht, — zu sehr ist auch der Anarchismus

ohne Sozialismus undenkbar.

Photos Umbruc/z Bi/(I'CII‘('/If\‘

Ber/in

p3ofE/(m
anarchislisches magazin

‘Mlan: Manner

Die Kritik an den herrschenden Ver—

haltnissen zur Waffe zu machen, war

der Anspruch, der aus unserem »Zei'

tungsprojekt« das PROJEKTil werden
lieB. Das Selbstversténdnis als

anarchistisches Magazin ist das

Selbstversténdnis seiner MacherIn'
nen, d.h. daE sich das PROJEKTil
weniger auf anarchistische Theorien
bezieht, als dafi es Ausdruck leben—
diger Bewegung in der Offenheit und

Auseinandersetzung zu anderen
linksradikalen und autonomen Bewe—
gungen in der Brd. Das PROJEKTil
will als anarchistisches Projekt
diesen Ausdruck revolutionize: Be-

wegung widerspiegeln und nicht den
Anarchismus als Philosophie und

Dogma hochhalten.
Als Zeitung aus der lokalen Bewe-
guns veréffentlicht es Aktuelles
und Diskussionen, die lokalen Bezug
haben, aber u.E. auch fiberregionale
Bedeutung. Aus dem Dilennm heraus
nicht our lokale, abet auch nicht
bundesweite/ internationale, Zei-
tung sein zu wollen (das heiflt
uicht, daB wir nicht wollen, daB
das PROJEKTil international gelesen
wird) warden wir versuchen mit den
nachsten Ausgaben einen deutliche-
ten Schwerpunkt auf NRW zu legen.
Dabei sind wir abet auch auf Infos
aus der Region angewiesen (das ist
ein Aufruf uns alles zuzuschicken).

Ciao, das Redaktionskollektiv

PROJEKTil, C/o Themroc, Bremer

str.42, 4400 Mfinster
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Wir, mein Freund Georg und ich, saBen

eines Abends,Anfang November ,in einem

aus Bambus und Palmblattem gebauten
Restaurant in Mexiko, keine hundert Meter

von derKaribik entfemtund schliirftenBier.

Don Armando, dermexikanischeWirt,frag-
te irgcndwann in die Idylle hinein, ob,Deut—
sche anwesend waren. Georg wollte gerade
aufstehen, um zwei weitere Bier zu holen.

Wir saBen in der Nahe der Theke hinter der

Don Armando vor seiner Kasse trohnte und

schauten uns einige Sekunden verdutzt an.

Mir schoB sofon der Gedanke durch den

Kopf: “HalDeutschland wieder einen Krieg
begonnen?” Ich weiB nicht ob ich bleich

gcworden bin. Der zweite Gedanke jeden-
falls war, sich auf keinen Fall als Deutscher

zu crkennen geben. Ich wuBte noch von

zwei, drei weitcren Deutschen, die sich zu

dieser Zeit an einem der abgelegeneren
Tische (dort rauschte das Meer gewaltiger)
saBen, sodaB sic die Frage nicht verstanden

haben konnten.

Don Amanda fragt ein zweites Mal. Er

schiclte uniibersehbar in unsere Richtung.

Georg stand endlich auf, um noch zwei Bier

zu holen. Einem unerklarlichen Irnpuls fol-

gend, ging ich mit zu Theke. Im gleichen
Moment sagte Don Armando zu uns, mit

einer verblfiffenden Selbs tverstandlichkeitz

“Die Mauer in Berlin ist weg!” Ich mull ein

ziemlich blodes Gesicht gemachthabcn, als

ich Don Amanda spontan einen Vogel

gezeigt und ihn, zum Gliick mit deutschen

Worten, fiir vollkommen vern'ickt erkliirte.

Wir schiittelten beide den Kopf, brachten

kein Wort Spanisch hervor, in der festen

Uberzeugung: na, der will uns gut verar-

Mibeien

FiiBen in der

Luft!
Der Schritt von der

Verbliiffung zum Szenario
der Wiedervereinigung ist

ein langer Weg

von Herby Sachs

schen! Seine Glaubwfirdigkeit in Zweifel

gezogen verschwand Don Armando in seine

angrenzende Hiitte und hielt tIiumphierend
eine Zeitung vomgleichen Tage in der Hand.
Er présentierte sie uns mit einem milden
Lacheln — was ich da sah, raubte mir fast den
Atem. In groBer Aufmachung auf der Titel-
seite einermexikanischen Tageszeitung, ein
Photo des Brandenburger Tors mit tausen-

den von Menschen; die hier bekarmten Bil-
deri Daneben ein kleineres Photomil Iangen
Trabikolonnen, die fiber die Grenze fahren.
Inzwischen waren urn uns herum einige
andere Leute versammelt, die Deutschen,
Schweizerinnen, ein Englander usw. Ich
nahm mir die Zeitung und versuchte den
Artikel zu lesen, irnmer noch vollkommen
unglaubig. Ich las von einer friedlichen
Revolution, riesigen Demonstrationen inden

vergangenen Tagen, dem Sturz der Mauer
usw.

In dieser vollkommenen Verwirrung halb
gelesener Sfitze, lauter Fragen der anderen,
verstiimmelten Ubersetzungsversuchen war
mein erster Gedanke: ich muB sofort zuriicld.
In Deutschland ist eine friedliche Revolu-
tion im Gang und ich hocke hier in Mexiko.
Erst beim zweiten Lesen dammerte es mir,
daB sicl}. die ganze Geschichte auf die DDR
bezog.Ubrigens in der gleichen Nachtfeier-
ten, wieich spatererfuhr, miteinem riesigen

Photo: Georg Janthur

Lagerfeuer einige Amerikanerlnnen die

Befreiung West — und Ostdcutschlands
-

mensch hdre und staunc - vom KommuniS'
mus! Tage vorher in Merida hatte irgend-
jemand von riesigen Demonstrationen in

Leipzip und Ost-Berlin erzahlt. Doch at“
nachsten Morgen stand nichts in den meXl‘

kanischen Zeitungen.
_

Am gleichen Tag fuhrcn wir an die Kariblkv

um uns von der tiirkis .cn Farbe dcs M89165

berauschen zu lassen. An einem abgelcgc'
nen Strand mit einigen Palmhiitten, Kokos-

m‘isse an den Baumen, in der Na‘he 6m?"
versunkenen Maya-StadL verflogen d‘c

Gerilchte groBer Demonstrationen in der
DDR.Eine andere Wirklichkcit: ich war 56"

knapp 2 Monaten in Mexiko und hatte U012

Tegelmfifliger Zeitungslektiire die groBCTI
Auseinandersetzungen nichtnfitbelfommcn'
weder Honeckers Sturz, noch die chmfiih‘
me von Krenz etc. Gerade in diesen chlg'

nisreichen Wochen'waren wir einige Male

in abgelegenen Regionen unterwegS “n

trafen kaum Leute, die uns davon beriCh‘e"

konnten. Einzig fiber die Flucht dcr DDR'

Menschen in die Botschaflen von Frag. dc“

Verhandlungen etc. hatten wir gelescn-
c

In den folgenden Wochcn - wir verlieBCn fj‘
Karibik einige Tage spater

- bcmfihtc 10m
mich taglich eine Zeitung zu crhallcn'

u

wenigstens ein bischen die aktuellcn poll?
schen Ereignisse bcurteilen zu kéinnén' .

h
mexikanische Presse berichtcte ausfilhrllc
fiber die veranderte Situation in dcr D

lag,
den unertraglichcn lo-Punktc-VOFSChlei
Kohls, die aufkeimende Deunscmiimmini.
und nichtzuletztzukfinftigc Wicdcr‘wrc]r1
gung Deutschlands. Vor diescm Hintcrgr“

/l



gruselte mir zurfickzugehen. Nicht selten

Crtappte ich mich bei dem Gedanken einem

wiedervereinigten Deutschland auf Biegen
und Brechen den Riicken zu kehren.

Mit groBer Distanz und S'kepsis las ich in

den ersten Tagen nach meiner Riickkehrdie

Zeitungen kurz vorWeihnachen, diskutierte

mit FreundInnen, versuchtemir ein Bild der

verinderten Situation zu machen. Um so

verbliiffter war ich, als mir ein groBes Des-

interesse gegeniiber diesen politischen
Vorgfingen entgegenschlug. Der Tenor war

insgesamt sehr a'hnlich: von Kommentaren
wie“die endgiiltige Niederlage der Linken”,
fiber “laB mich mit der DDR in Ruhe”, bis zu

“sollen blots drtiben bleiben”, reichte das

Spektrum einheitlicher Ablehnung. Irn

Gegenzug interessiene mich, ob sich denn

Initiativen gebildet haben, die Rassisimus,
neue Deutsttimmelei in Ost und West, Reps,

PhOIOI
Umbruch

Bildarchiv
Berlin

Wiedervereinigung usw. miteinander ver-

binden, um dem Triumpfgeschrei des

Deutschtums ein geeignetes Pendant entge-
genzusetzen. Doch auch hier lane Luft. Im

Gegenteil einige Antifa—Gruppen stehen kurz
vor der Auflésung, scheinen wie paralysiert.
Selbst die Kampagnen gegen die Reps sind

eingeschlafen. Auf dem NRW-Republika-
ner-Parteilag waren gerade mal 500 Gegen-
demonstranten und sogar wiihrend des

\J
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Bundespanei‘ags
der Reps in Rosenhcim

ichi mehr als 5009 Leute. Kurz vor memer

:breise nach Mexrko, Yvemge
Wochen vor

den KomInunalwahlen 1n NRW und Baden-
Wfimemberg, arbelteten besonders die

Antifa_Gruppen fast pausenlos. .

Sylvester
verbrachte lCh mitFreundInnen in

Berlin. Die Situation dort erschreckte mich
dann doch gewaltig. Wahrend die emendie
wicdergewonnenenpersonlichenFreiheiten
feierten, fiberlegten sich die Anderen dlc

Stadt zu verlassen und fiihlten sich in ihren

Freiheiten eingeschrankt. Sie spiihrten den

allt'aglichen Einschnitt beim Einkaufcn in

Kreuzberg oder in Neukdlln, mit den langen

Schlangen vor den Kassen, den Konsum-

rennbahnen rund um die Uhr oder bei den

Spektulationen noch und ndcher, die Mieten

haben sich zum Teil verfiinffacht, den Tra-

bis die aufFahrradwegen parken mitPomo-

heften in der Ablage usw. Die Beispiele

wiirden kein Ende nehmen. Was fiir die

West-Berlinerlnnen durchaus Griinde zum

Vcrlassen der Stadt sind. Berlin, der Aufbau

derheimlichenHauptstadt,eineexistenzielle
Bedrohung der wenigen noch vorhandenen

Freiraume, Kreuzberg als schicksaniertcs

Zentrum dcs wiedervereinigtcn Deut—

schlands etc., erscheint vielen hier in der

BRD, vorsichtig ausgedriickt, als giganti—
sches Medienspektakel und kann damit,

politischer Rummel hin oder her, getrostder

Vergessenheit anheimfallen. Tenor: kehren

wir zuriick in den Alltag und alles wird so

weitergehen wic vorher. Oder anders: die

Veranderungen in der DDR sind geschickt
von den Herrschenden lancierte Fa] schmel—

dungen, die 6ffentlichen Streitgespra'che -

Schcingcspréiche und die Besetzung dcr

Stasi-Zentrale in Wahrheit ein verkappter

Waldspaziergang. Das ist die cine Wahrheit

dcr Medaille, doch es gibt die beriihmte

zwcite Seite -und die istnun einmal auch die

Wirklichkeit! Hat sich mal jemand vorge-

stellt hicr das Gleiche zu tun, z.B. den Ver-

fassungsschutz zu stiirzen, das BKA und

den MAD platt zu machen?

Ich habe in letzter Zeit offen rassistischc

Spriiche gegeniiber DDRlern gehdrt. Jede

cntsprechende Aufierung Tiirken oder Pala-

stinensem gegeniiber w'are offen angepran-

gert worden, ja die Leute batten tatsa'chlich

nichts mehr zu lachen gehabt. Was ist denn

mit der Forderung “Grenzen auf fiir alle

Fliichtlinge”? Wird jetzt Kohl und Konsor—

ten die Stange gehalten, weil “unsere Pfriin-

de” schwirnmen gehen oder besser die jahre-
lang miihsam “erkampften Veranderungen”
den Bach hinunterdiimpeln?
Ja tatsfichlich, von allen Seiten hagclt es

pausenlos politische Verandenmgen in

unbekanntem AusmaB - die Offnung der

Grenze, war nur der Anfang. In groBerem
Stil werden wir uns dienachsten Jahre damit

auseinanderzusetzen haben, ob wir wollen

oder nicht. Den Kopf in den Sand stecken

vor denumklammemdenUmannungen eines

, dcutschcn Einheitsstaates und den Hurra-

RufendeutseherPan'iotenfiihrenmitSicher—

heit in die falsche Richtung.
Der deutsche Nationalismus ist eine Pest,

der wir offensiv begegnen k6nnen. Also

auch derWiedcrvereinigung! Nurdarnitwir

nicht vergessen, wir alle wissen darum: der

Nationalstaat Deutschland hat in diesem

Jahrhundert zwei Kriege gefiihrt, um die

Beherrschung der Welt. Millionen von

Menschen sind diesem Massenrnord zum

Opfer gefallen, ganz zu Scheigen von der

fast perl'ckten Ausrottung der jiidischen
Bevolkerung in Europa oder den Progromcn
an den Zigeunern, denen heute nach wic vor

die stiindige Abschiebung droht und die

nicht einmal Entschadigungen fi'trdie in der

Nazizeit erlittenen Verfolgungen bekom-

men habcn. Und das ist nur die Spitze dcs

Eisbergs. Dieser dcutsehe Nationalismus

steht auch heute durchaus in der Tradition

eines “gemeinsamen Neuanfangs” mit der

EGimSchlepptau,einandererKalterKrieg,
dessen Opfer in der “3. Welt” zu suehen

sind. Der Rausch der Wiedervereinigung,
der aus dem zweigeteilten Land wie im

Taumel wieder zur Vorherrschaft hinerebt.

Es gibt keinen historischeu einsichtigen
Gnmd, die zwei Deutschlands zu einem

Staate zu vereinigen, aueh wenn die sozia-

len, okonomischen und politischen Um-

stéinde noch so dafiir sprechen mogen.
Wiedcrvercinigung ware der GroBenwahn

im M'anteIchen nationaler Selbstbestim-
mung: ein gemeinsames Europa mit einem

aggressiven deutschen Wirtschaftsimperia-
lismus an der Spitze. Das sind diebekannten
heimlichen Gedanken der Strategen “Deut-
schland einig Vaterland”. Und nicht nur der

Strategen eines deutschen Machtzentrums.
Der Sehrei nach Ruhe und Ordnung, der
HaB gegen Fremde, die Nivellierung der
nach dem Mai 1945 festgelegten Grenzen
sprechen eine allzu deutliche Sprache. Ohne
Sand in die Augen zu streuen, diese tief
verwurzelten Szenarien werden Alltag,
Politik — ja lcbensbestimmend — und nicht
zuletzt, wic die letzten Jahre reigtembruch-
los von einem erstarkenden Rechtsradika-

lismus durchzogen sein.

Doch wo sind die Barrikaden? Der Wider-

stand? Der Aufruhr? Die Linke, auch Tciic

der Lirflcsradikalenseheinen sich zuriick zu

ziehen, in ihren gehiitctcn Gral eingesesse—
ner Polit—Gewohnlichkeitcn. Wo sind die,
die in den letzten Jahrcn standig nach Ein—

schatzungen, politischcn Strukturcn und

Aktivit'aten schrien. Gibt es keinen AnlaB

zur hdehsten Beunruhigung? W0 sind die

vermeintlichen Emeuercr, dieoffen Slrciten-

den Kritiker des Sozialismus. Ist Sprachlo-

sigkeit vom Himmel gcfallen oder sityen

alle hinterm erloschcncn Ofen, dem realso—

zialistischcn Modell hintcrherheulend?

Ich kenne kein Ereignis in der Gcschichte

linker Politik in diesem Land nach 45, des-

sen politisches Gewicht cine entsprechende

Bedeutung gehabt hat. Auch nicht die Ein-

schnitte 68 oder etwa die Repression dcs

deutschen Herbstes 77.

Wir verpassen die einmaligc Chance frei—

heitlicher Eingriffc und verkommen zur

Bedeutungslosigkeit, fibcrlasscn dem Staats-

apparatein ruhiges Hinterland. Wo sind die,

die der politischen Routine mit knirschen-

den Zahnen begegnen? Die, die den Staat

abschaffen wollen, um Autoritéiten, Hierar-

chien und Mannergescllschaften zutiefst zu

beunruhigen? W0 die Nestbcschmutzcr

dieser ewigen Deutschtiimmelci?

Einevergleichbarebrisanteund durchschau-

bare Situation wieim Moment wird es kaum

noch einmal gebcn. Und wcnn wir sic nur

dazu nutzen die heITschendc Pol itik zu erken-

nen.

Weshalb fordem die Parteien in der DDR

von SED bis CDU einheitlich, daB nur Pal"
teien kandidieren diirfcn? Sic wissen um dlc

Gafahr einer Opposition, die Politik dCY

Parteien ablehnt - und sic habcn groBc Ef'
fahrung in der Behcrrschung von unorgan"

sierten, antihicrarchischcn Rebellionsver-

suehen. Ein “Schlag in die Fresse” 113d?"
auBcrparlamentarischen Bewcgung'

WIT

kennen nur das Beispicl derGriinen Vcrflnl'

WOHUHg Zu iibcmchmcn und abgcbrochcn

ist die “revoltierende Specrspitze”!
Es gibt keine Zeit und Ruhe in diesem Ur"

heilbarenDeutschland. Ni cht in cinent Jail“
das voll sein wird von politischcn ErClgms‘

sen, mit einer Fiille von Wahlen,
diC am

Ende denpRechtsradikalismus[in Osl 11“

West zu einem GroBdeutschland ”with“:
1asscn.Geradejetzt solltcn in Ost und W05

Hauser besetzt
,
Zentrcn crkfimpn: Arum,

Arbeit gemacht und cine unfibcrhbrbfu:
Unruhe angezettclt werden, bcvor all);
Wiedervereinigung mit Sauseschritlcnu

unshinwegtrampelt. Und dabci niC

sen den Deutschtiimmlem, Faschi
c

ewig fahnenschwenkenden Patriotcn [WIS

deutscher Gesinnung ihrc l’ropagan
a

ust
die Ohren zu hauen, cgal ob OSl 0d“ “:0“
ob CDU, Reps, NPD oder don chdehd

ut—
einer wiedererstarkten SED- DicscS Dc

sehland - nie wieder!

ht vergcs'

stcn,
‘3
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“Deutschland,
einig

Vaterland”?
von Hans Jfirgen Degen

I

Bci der gesamtdeutschen Linken geht Angst
um: Die Mauer wurde zum Sieb; dermensch-

lich-politische Anachronismus der gewalt-
samcn Trennpng von Menschen ist sichtbar

am Schwinden; die deutsche “Wiederver-

einigung” steht fiir viele Deutsche auf der

Tagesordnung: Panik ist bei den “Linken”
Programm: Das “Gespenst” von gestem 1n

Gestalt des realen Nazismus in Form der

Dritten Reiches wird transponiert in ein

fikltives “Viertes Reich”. Das stehe derWelt

bcvor, wenn die deutschen Tréiume, Forde-

rungen nach “Wiedervereinigung”, nach

“Vereinigung”,nach einer“Konf6deration"

dcr bcidcn deutschen Staaten Realitéit wiir-

de.

Hier offenbart diese (angstbesetzte)
“Linke”, daB sie nur noch in Herrschafts—

kategorien zu denken, zu “argumentieren”

vermag . Deshalb hat die Geschichte siejctzt
eingeholt, die sie versucht hat dilettantisch
zu verdrangen. Jetzt folgt quasi die Rache
der Geschichte: Wer seine eigene Geschich-
te verdréingt - und so konsequent, wie die
“Linke” das in Deutschland getan hat, kdn—

nen das auch nur deutsche “Linke” - wird
von ihr fiberrollt. Als wenn sich denn histo-
rische Prozesse fiberspringen lieBen! (DaB
das nicht so einfach ist batten sie schon bei
Marx nachlesen kennen!) Der versuchte

Ausstieg aus der Geschichte erweist sich als

Flop: Die “linke” Wagenburg in der Deut-

schlandfrage war spitestens passé in den

Novermbenagen 1989; die DDR—Volksmas-
sen verpaBten dem Realsozialismus endlich

den verdienten Tritt; sie nahmen ihre Ge-

schichte nun selbst in die Hande. Der Unge-
horsam, das Aufbegehren der Volksmassen

gegen das ihnen aufgedriickte und verhaBte

realsozialistische Zwangssystem hat dieses

paralysiert. Die biirgerlich-demolcratische
Novermberevolution hat den unertraglichen
status quo im Inneren der DDR endlich

aufgebrochen und das Regime endlich als

extrem menschenfeindlich entlarvt. Trotz—
dem entbldden sich gewissen “Linke”nicht,
dieideologischen Bruchstiicke des Regimes
sammelnd, papierene Ehrenrettungen des

Regimes zu basteln.

Photo: Umbruch Bildarchiv Berlin

II
Der im halben Deutschland total gcschei-
terte Realsozialismus sitztwie ein Alpdruck
in all jenen “Linken”, die diesen zwar nicht
mochten, ihn aber doch noch als “cin Stiick
Sozialismus” ansahen. Wer seinen “Sozia-
lismus” an den Staat kettet, der muB es

natiirlich als enormen Verlust (es ist ein
Stiick von ihm!) empflnden,dafi der “sozia-
listische Staat” nicht mehr dieZiigel slrafft.
Denn fiir ihn ist die Alternative ja nur das

kapitalistische Zaumzeug. Wer aus diesem
(hier natiirlich verkiirzten) Blickwinkel

“argumentiert”, der tut es nur noch aus

Verzweiflung. Er steht sozusagen vor dem

politischen Nichts.

Den total gescheiterten Realsozialismus
will im halben Deutschland DDR kaum
jemand noch. Aber bei der BRD-"Linken"
ist er schon auf dem besten Weg seiner

Verklarung. Die Belehrungen dieser “Lin—
ken” gehen an allen Realitfiten vorbei: die

Bevblkerung derDDRmdge doch gei‘alligst
die “historische Chance” des Zusammen-
bruchs und des nur enlarteten Realsozialis—
mus nutzen und den authentischen Sozialis-
mus aufbauen. Diese “historische Chance”,
die will tatsachlich nurnoch eine verschwin-
dende, vom SED-System profitierende
Minderheit nutzen. Die iiberwiegende



Wetting
hat vom

t‘sozialismus"wahrlich“dle Scbnauzevoll”
(so Volkes Mund quer durchdie DDB).

Historisch zu wfirdigen ist an diesem

Realsozialismus
wirklich nur, daB er end—

lich ganz verschwindet. Und das ist die
wirkliche historische Chance: daB d1e Dis-
kriminierung und dadurch die Diskrediue-

rung des Sozialismus inDeutschlandhoffent-
lich irgendwann ein Ende hat; daB endhch

jetzt fiber Sozialismus gesprochen werden

kann,ohne automatisch mitdensich “sozia—

listische” drapierenden staatlichenZwangs-

systemen gleichgesetzt zu werden.

Am Realsozialismus gibt es nichts mehr

zu reparieren. Kaum jemand riihrt fiir ihn

noch einen Finger. Nur noch einige Unver-

zage, im Riicken die blauen bande ,
fiihren

aus ihren behaglichen BRD-Uni-Sesseln in

diversen Postillen seine letzten Gefechte.

Sie malen das Untier “Spéitkapitalismus” in

diisteren Farben als die negativste Altema-

tive zum Realsozialismus aus. Niemand

beeindruckt das, der sein Leben in unwiir-
'

digen 6konomisch—sozialen Verhalmissen,

in Angst vor dem vielschichtigen Terror des

Staates mit der Perspektive des lebenslan-

genEingesperrtseins verbringen muBte.Die

erhobenen Zeigefinger “linker" Zuchtmei-

ster sind angesichts solcherTatsachen nichts

als Arroganz. Hier ist man versucht, die

Standartformel der kleinen und groBen
Kaltert Krieger von gestem zu kolportieren:
“Geht doch riiber”! Das aber sollte auch dem

hartesten Verteidiger des Realsozialismus

nicht im Nachhinein zugemutet werden.

Angesichts der Konfusion weiter”linker”

Kreise beim Zusammenbruch des DDR-

Realsozialismus, ware es endlich fiir die

“Linke” Zeit, Bilanz zu ziehen: fiber ihr

deutsches Geschichtsbild, fiber ihr Vers tand-

nis von Nation, fiber ihre Stellung von Staat,

fiber ihren Internationalismus, fiber ihre

Vorstellungen von Sozialismus.

III

Die Konfusion der “Linken” iiber die

Auferstehung der “nationalen Frage” in

Deutschland ist u.a. ihrem Teilriickzug aus

der dcutschen Geschichte zuzuschreiben:

Statt der Rechten (jetzt schon!) Jahrzehnte

die “deutsche Frage” zu fiberlassen, sie als

“reaktionar” bis nazistisch zu diffamieren,

hatte die “Linke” diese Frage vom Kopf auf

die FiiBe steilen miissen: Der stark verengte

Blick auf die imperialistische Vergangen-

heit, auf die nazistische Barbarei in Deut-

schland hat die “Linke” handlungsunfahig

gemacht: Wer seine Geschichte nur auf ihr

Nagativkonto reduziert, nimmt sich mora—

lisch selbst das Recht auf die eigene, selbst-

zugestaltende Geschichte. Wer in dcr deut-

schen Geschichte nicht ihre freiheitlichen

(philosophischen, politischen), ihre anti—
zentralistischen. kommunalistischen, regio—

nalistischcn, federalistischen und anti—etati-

stischen Traditionen sieht, sich zu eigen

macht, entzieht sich selbst die Legitimation

als Protagonist einer anderen sozialistischcn

Gesellschaft ohne die Barbarei des Kapita-

lismus und seiner Staatssysteme.

Wer“Nation” imKontext mit “deutsch”

nurmit chauvinistisch, mitnazistisch gleich-

setzt, der istnur fit in Nagativdefinieren. An

der Sache aber hat er sich vorbeigemogelt.
Der Begriff “Nation” wird, wie fast jcder

Terminus, verschieden definiert und stets

miBbraucht. DaB die Nation in Deutschland

von der Rechten permanent vergewaltigt
wurde/wird, ist das eigentlich ein Grund

dafiir, daB die “Linke” diese Vergewalti-

gung hinnimmt , sich noch genfiBlich an ihr

weidet? Sollte das nicht eher Anlafi zu ei-

nem rechten Weltbild von der “Staatsna—

tion” das iinke der “Nation” jenseits von

Patriarchat, Chauvinismus, Staat und allen

sonstigen Herrschaftsformen entgegen-

setzen? Ware hier nicht der Riickgriff auf

die deutschen philosophischen, humanisti-

schen, politischen “Klassiker” angebracht,

die, sich mit der “Nation” auseinander-

setzend, zu anderen Schliissen als die der

“Staatsnation” kamen? Ist es nicht fiberle-

genswert, “Nation” als etwas “verbinden-

des, historisch gewachsenes zwischen

Menschen” mit gleichen Traditionen (Gu-

stav Landauer) anzusehen’l Kbnnte eine

solche, nicht macht— und staatsorientierte

“Nation” nicht langfristig ein Vehikel zur

Uberwindung des Chauvinismus zwischen

den Volkem mit dem Ziel einer wirklichen

“Volkergemeinschaft” sein?

Es ist schon etwas verkrampftes bei

“Linken”, wenn Worte wie “Vereinigung”,
Konfoderation” etc. nichts anderes auslosen

als Gedanken an ein “Viertes Reich” bzw.

“GroBdeutschland”. Statt zu diesen

Horrorvisionen konstmktive politisch-Gko~
nomische Altemativen aufzuzeigen, macht

man in staatlich-gesellschaftspolitischem
status quo: Zwei deutsche Staaten haben

schlieBlich, da man Vogel-StrauB-”Politik”
praktizierte, “Rube"garantiert . DaB das eine

triigerische Ruhe sein muBte, daB sich in

Dcutschland die “nationale Frage”, die

Einheitsstaatsfrage wiederstellen wiirde, das

ist nur logisch: ungeloste Probleme lassen

sich auf die Dauer eben nicht verdrangen.
DaB die gesamte “Linke” zu dieser deut-

schen Tagesordnung der 90er Jahre nichts

beizutragen hat, handlungsunfahig ist, das

kommt nur den rechten deutschtiimelnden
Etatisten zupafi: Die “deutsche Frage” wird

so nur zur “Wiedervereinigung”: ein deut-

scher kapitalistischer Superstaat unter euro—

piiischem kapitalistischem Konzemdach.
Der “Intemationalismus” der deutschen

“Linkcn” ist an der “deutschen Frage” ge-
scheitcrt: Wenn die Pal'astinenser (nur die—
ses Beispiei) intemationale Solidaritat fiir
ihre Anliegcn einfordern, steht die deutsche
“Linke” geschlosscn mit ihnen ineiner Reihe.
Warum aber haben bisher die deutschcn
“Internationalisten” nicht die linken Inter-
nationalisten der ganzen Welt zur intematio-
nalcn Soiidaritfit fiir ihre cigenen deutschcn

Anlicgcn cingespannt? (Das wiirde ihnen
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sicherlich nicht verweigert.) Natfirlich ist

diese Frage nur eine rhetorische; denn wer

cs schick findet, sich sta'ndig seine Identitéit

selbst zu amputieren, der kann nu: in “Inter—

nationalismus” in fernen Kontinenten ma-

Chen.

Der etatische “Sozialismus” hat auch in

Deutschland nuI ein moralisches, geistiges
und materiellesTriimrnerfeldproduziert.Die
etatistischeBRD-"Linke”hatsichnichtzum

totalen Bruchmitdem “realen Sozialismus”

(d.h., ihm “sozialistisch” fiberhaupt abzu-

sprechen) durchgerungen. Deswegen war

- sie u.a. auch unfahig, eine sozialistische

Konzeption ohnerealsozialistische Versatz—

stiicke fiir dieses Land vorzulegen. Allein

schon ihre Staatsfixienheit, die sie mitdem

Realsozialismus geme'm hat, hat ihr den

Weg zum Sozialismus verbaut. Kein Wun—

der also,daB Sozialz'smus an sich verpdnt,
diskreditiert, als barbarisch im BewuBtsein
dergroBen MehrheitderDeutschen ist. Schon

deshalb wirdSozialismus aufabsehbareZeit

in diesem Lande -

ganz gleich wie es zu—

kiinftig anssehen wird ~ keine konslIuktive

Rolle spielen. - Den Soziaiismus “salon-

fahig” zu machen, vor der Kannerarbeit

stehen die Sozialisten.

IV

Die meisten Arbeiter— und Inteliektuel-

lenaufstande gegen den etablierten Realso—

zialisrnuswurdenbeivielen“Linken”kaum

registriert. Ihre Reaktion war entsprechend.
Dieser Ignoranz ist besonders der deutsche

Arbeiteraufstand in der DDR in den Junita-

gen 1953 mm Opfer gefailen: Schon wah-

rend des Aufstandes am 16.]17./18. Iuni

erging sich die Mehrzahl der BRD-"Lin-

ken” in tiefem Sc'hweigen. Das Ergebnis

wirdja'hrlich am BRD-Nationalfeiertag (17.
Juni) von den Rechten abgefeiert: Der Ar-

beiteraufstand wird als Zustimmung fiir das

kapitalistische BRD-System und dessen

Wiedervereinigungs”—Strategie instrumen-

talisiert.

Einegewisse Parallele zum 17. Juni 1953

erfiihrt nun die 1989er DDR-Novemberre—

volution: Der spontane, ideologisch

fiihrungslose Massenaufstand wird quasi als

konterrevolutionar eingestuft, daB er nicht

“sozialistische” sondem nur “biirgerliche”
Postulate (Meinungs-Organisations-Reise-
freiheit etc.) aufstellte. Und seit die “natio-

nale”Komp0nente als Wiedervereinigungs-

forderung verssta'rkt in die DDR—Masseu-

dcmonstrationcn einflieBt, demonstriert die

“Linke”neben Hilfslosigkeitnurnoch ihren

Deutschen-Selbst-Hafl. Damit kommt auch

das jahrzehntelange deutsche Politspiel
wieder voll auf Tourcn: freiwillig wird den

Rechten die Politik fiir (richtiger: gegen)
dicses Land fibcrlassen. An diescr dcutschen

“linken” Neurose habcn sich die Rechtcn

schon immer gemastet.
Befalien von dicser Neurose sind auch

die Libcrlaren. Im Fahrwasser der etatisti—

schen BRD-Linkcn 121m sich schliefilich

bequcm dahinglcitcn. DaB sich die Liberta-

ren im wesentlichen von der etatistischen

“Linken” die Polit-Themen und Problem-

felder diktieren lassen, das wurde wieder

kraB in den DDR-Novembertagen 1989

deutlich: die gieiche Konfusion, Aufge-
schrecktheit, Jammerlichkeit angesichts des

deutschen Problems, das so pléjtzlich fiber

sie kam, das in kein gehatscheltes Raster

paBte. Auch die deutschen Libertaren habcn

die “deutsche Frage” ausgeblendet. Denn

schlieBIich kann nicht sein, was nicht sein

darf! Aber es ist. Denn sonst wiirde sich

doch kein Libertérer damit herumschlagen.
Die meisten Libertaren habcn ein Hafi-

verhfilmis zu diesem Land. Sie assoziieren

es nu:mitBarbarei und totalem Staat. Wenn

sie Gedankenandieses Land -auch ihrLand
- verschwenden, dann wiIds meist kurios:

Die anti—etatistisch eingeschworenen Liber-

ta'ren denken bei der “deutschen Frage" aui

einmal nur in etatistischen Kategorien; die

“deutsche Frage” wird zu: reinen Staats-

frage! Hier fehlt den sonst so exzellent prin—
zipienreitenden Libertaren ganz offensicht—

lich libertine Prinzipientreue (Antistaatlich—
keit in allemi); es fehlt die Fantasie, die die

Staatsargumente weit hinter sich laBt. Statt-

dessen reagieren sie wie verangstigte Klein—

biirger, die aus ihrer Behaglichkeit aufge—
scheucht werden.

In der “deutschen Frage” sind die Liber-

taren den Staatsfetischisten von “links” und

rechts anfden Leim gegangen: Deutschland

ist fiir sie nur als ein riesiges Staatsmon-

strum vorstellbar, wie ihr das die etatische

“Linke” vorgesponnen hat.

Von einer solchen “Linken” aber, die

eine solche sterile, nichtlibertare Politik

vorgibt, sollten sich die Libertaren endlich

emanzipieren.

V

Die Intention derhen-schenden “Wieder-

vereinigungs”—Euphorie der gesamtdeut-
schen Rechten ist glasklar: DieBiIdung eines

total durchkapitalisierten zentralistischen

Nationalstaates BRD/DDR. Die kapitali-
stische Wirtschaftsmacht “Deutschland”

wird dkonomisch europaische Ffihrungs-
macht sein. D ieserdeutscheZentralstaat wird

politischvdllig indie“Europaische Gemein-

schaft
“

(EG) integriert sein. Eine milita-

rische Supermacht,einemilitarisch—imperia—
listische Gefahr wird und kann dieses Deut-

schland nicht mehr sein. Denn die UdSSR,
die USA (und die anderen alliierten Sieger—
mfichte von 1945) werden bei der Bildung
des BRD/DDR—Deutsehland ihre Verbe-

haltsrechte fiir ganz Deutschland gerade bei

dessen militarischer Potenz nachdriicklich

anwcnden. Schon die Aussicht auf diesen

neuenreal-kapitalistisch—demokratisch-par-
iamentaristischen NationalstaatBRD/DDR
ist bedrfickend genug. Aber an diesem Ein-

heitsstaat werden wir nicht mehr vorbci-

kommen.

Hat damit dann das Raumschiff Deut—

schland nach jahrzehntelanger Irrfahrt nun

endlich sein Ziel erreicht? Mimichten! : Dcr

latentepolitisch~milit§rischeUnruheherd des

geteilten Deutschland-Europa ist zwar be-
seitigt; die zukiinftige (hauptséichliche) in-
nere Gestaltung des neuen Deutschlands
muB aber noch durchgesetzt werden.

Der uns in absehbarer Zeit drohende

Nanonalstaat BRD/DDR wird (so oder so)

nur'eme Ubergangsphase in unserer Ge-
schichte sein. Die ungewollte Zweistaat-
lichkeit Deutschlands zu fiberwinden, ohne

die Einstaatlichkeit aufDauer zu dulden, das

sollte hier die zentrale libertare Vision fiir

Deutschland sein.

Die wirkliche deutsche libertare Utopie
sind die “Vereinigten Republiken Deut-

schlands” (Landauer): Das heutige, das

zukiinftige Deutschland muB in seine Be-

standteile zerlegt werden; die urspriing-

lichen,organisatorischgewachsenenRegio-
nen miissen wiederhergestellt werden; die

Regionensolltensich f6derieren.Eine solche

deutsche Fdderation, das ist dann die wirk-

Iiche deutsche Vereinigung.

_\““‘



“MM

usurpieren
Antifaschismus

von r.l./telegraph
Wiichentlt'ches Iryfoblatt der

Umwe ltbibliothek

(Fortsetzung der ehemaligen
Umweltbldtter, Osl-Berlin)

Das Timing war exakt. Genau zur 5.
Rfindedes Runden Tisches, zu der die Opposmon

Rechenschafl fiber die Auflosung des Am-
[es ffir Nationale Sicherheit und die Rfick-
stellung der Plane ffir Verfassungsschutz
und Nachrichtendienst bis 2n. den

Wahlenverlangt hatte, wurden der Offentlichkeit
Sachzwange zur Neuanstellung der alten
Stasi—Leute servien.

Angeblich waren es 250.000 Menschcn,
die am, 3.1.90 vor dem TreptowerEhrenmal
gegen Neofaschismus in der DDR demon-
strienen. Sie folgten einem Aufmfder SED-
PDS, des Komitees AnLifaschistischer
Widerstandskampfer und anderer Altpar-
teien und -0rganisationen. DaB sich Verne-
[er der Vereinigten Linken bereitgefunden
hatten, an dem Spektakel teilzunehmen, kann
man ebensosehrpeinlich wie typisch finden.
AnlaB der Manifestation war die Besprfi-
hung des sowjetischcn Ehrenmals mil In—
schriftennationalistischen Inhalts.1 Der SED-

PDS-VorsitzendeGysiriefzur Bildung einer
»Einheitsfront gegen Rechts<< auf. Die Off-

nung der Grenzen, so Gysi, habe das Land
mi [Neonazis fiberschwemmt. Deshalbbrau—
che das Land wieder staalliche Autoritéit und

»rechtsstaatliches, demokratisches aber
entschiedenes Handeln unserer Sicherheits~
organe<<.

'Die Teilnehmer skandierten »NaZlS
raus!« und forderten »Verfassungsschutz,
Verfassungsschutz! «. Begleitend hatten die
offiziellen Presseorgane plotzlich entdeckt,
daB es in der DDR Neonazis gibt. Vertrcter
von Altpaneien und -organisationen forder-
ten unisono die sofortige Einrichtung des

besagten Verfassungsschutzes. Der Presse-
sprecher (165 in Auflosung befindhchen
Amtes ffir Nationale Sicherheit, Stephan
Roahl, klagle ADN sein Leid. Iniolge cler

SchlieBung von 250
Stasi-Krersfirnteni,konmen die BRD-Anffihrer einer neonazr-stischen Bewegung in

derDDRnrchtemrnal
observiert werden. Das Mimstenum .des
Innem bemiihe sich ja, verffige abernrcht
fiber die notwendigen nachnchtendrenst-
lichen Mittel und Methoden. Auch gehe es

um die Bekéimpfung von Terror, Sabotage,
Veruntreuung von Volkseig-entum. und

Drogenlcn'minalitéit. »Das
Srcherheltsbe-

dfirfnisist (12, die Faclflqafte und Akten smd

da dfirfen aber nicht arbenen.« . .

’

Wirmbchten immerhin 1n
wemgen Such-

punkten auf diese Unverschamlheiten em-

gehen:

—

Diejenigen Paneien und Organisationen,Altparteien
diejetzt fibereinen angeblich importier-
tenNeofaschismus in derDDR schreien,
sind verantwortlich ffir die Zerstonmg
einerlebendigen Knlturund eines scho-
pfen'schen Geisteslebens unddamiteiner
geistigen Identifiit und haben durch

Entmfindigung von der Schule an die
Fundamente ffir die neofaschistische
Bewegung in der DDR gelegl.

—

Diejenigen »Fachkrafle und Akten<<, die
jetzt zur Beka'mpfung des Neofaschis-
mus zu Hilfe gemfen werden, haben in
der Vergangenheit dnrch ihre Repres-
sionsarbeit jeglichen sozialistischen
Ansatz diskreditiert und dariiber hinaus
neonazistische Aktivitfiten mindestens
begfinstigt, z.B. durch Duldung in stasi-
eigenen Sponclubs und durch die Ver-
folgung der Antifa-Gruppen.2 Dali da-
rfiber hinaus die Slaatssicherheit mi:
Skingruppen regelrecht arbeitete, kann
bis jetzt noch nichl bewiesen werden. Es

istaberbekannt,daBlinkenOppositions-
gruppen 0ft von Stasi-Leuten mit einem
Uberfall von Nazi-Skins gedroht wurde.
Vom Uberfall auf das Konzert in der
Zionskirche im Jahr 1987 wuBten die
Sicherheitskriiftevorherund batten auch
Krfifte bereilgestellt. Mischten sie sichdeshalb nicht ein, weil die Aktion inihrem Sinne verlief? Bevor diese Artvon
»Fachkra'flem gegen Neonazis einge-setzt werden, sollte erst einmal anhandihrer »Aktem fiberprfift werden, wie-weit sic in die Neonazi-Szene versn'icktsind.

—Wirklich greifende Gegenarbeit gegen dieNeonazis wurde, abgesehen von den
Basisgruppen, in den letzten Jahren nurvon der Kriminalpolizei geleislet. DieseArbeit 1m allerdings stark darunter, daBdie

SlaatssicherheitvieleFfillederKripowegnahm, um ihre eigenen Ziele 2nverf0]gen. Bei einer Pressekonferenz der
Kn‘po-Abteilung »Arbeitsgruppe zurBekéimpfung rechtsradikal motivierterKriminalitat und Selbstjustim verlang-ten die Oberslleumante Bemd Wagnerund Klaus Wichert nicht den Aufbaueines

Verfassungsschutzes, sondem denZugang zu den einschlagigen Erkennt-

Sicherheit des Runden Tischesund ami-faschistischen Basisgruppen aufnehmtan
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Enistehungs-

bedingungen des

Rechtsextremismus

heute

von SiegfriedJiiger

1.

Faschismus und Rechtsextremismus entste-

hen aus der Mitte heuu‘ger Gesellschaft

heraus. Durch die herrschende Wirtschafts-

und Gesellschaftsordnung werden soziale

Not und psychische Deprivation in groBen
Teilen der Bevolkerung systematisch und

dauerhaft erzeugt. Aufdiesem Hintergrund
entsteht in der Bevolkerung ein latentes

psychisches Reaktionspotential fiir rechts—

extreme Ideologie.
Mit Adomo zu sprechen: »... Die Wie—

derkehr des Faschismus (ist) im Entschei-

denden keine psychologische, sondern eine

gesellschaftliche Frage. . .«

An andcrer Stelle sagt Adorno: Der

Faschismus »kann nicht wesentlich aus

subjcktiven Dispositionen abgeleitet wer-

dcn. Die t'ikonomische Ordnung and, melt

ihrem Model], Weithin auch die o'konomi-

sche Organisation ... hc'ilt nach wie vor die

Majoritiit (der Bevolkerung, SJ.) (in)

Abhdngigkeit von Gegebenheiten, iiber die

sie nichts vermag. Wenn sic leben wollen,

bleibl ihnen nichts anderes iibrig, als dem

Gegcbencn sich anzupassen, sich zufiigen;
sie miissen eben jene autonome Subjektivi-
tt'z’l durchstreichen, an welche die Idee von

Demokratie appelliert, ko'nnen sich selbsl

crhaltcnnur,wennsie aufihrSelbstverzich-
ten.«

Und wciter sagt cr: »Den Verblendungs—

zusammenhang zu durchschauen, mute!

ihnen eben die schmerzliche Anstrengung
dcr Erkenntnis zu, an welcher die Einrich-

tung des Lebens. . . sic hindert. Die Notwen—

digkeit solcherAnpassung, die zur Identifi—

kation mit Bestehendem, Gegebenem, mit

Macht als solcher, schafft das totalitdre

Potential. Es wird verstd'rkt von der Unzu-

friedenheit und der Wut, die der Zwang zur

Anpassung selber produziert and reprodu-

zicrt. Wei! die Realitiit jene Autonomie,

schliefllichjener mo'gliche Gliick nicht ein-

[0“st, das derBegri/fvon Demokratie eigent-
lich verspricht, sind sie indifferent gegen

diese, wofern sie sie nicht insgeheim has-

sen.«

Adomo sagt weiter ganz klar: »Die

Gefahr ist objektiv,‘ nicht prime‘ir in den

Menschen gelegen.«

Anders ausgedrfickt: Letztlich materiel-

le, soziookonomisch gesteuene Bedingun—

gen fungieren hier als Ursachen und fiihren

bei vielen Menschen zu psychischen Dis—

positionen (Empfanglichkeit, Anfalligkeit,
Anm. SF-Red.) die sie fiir rechtsexn'eme

Ansprache besonders ant‘alllig machen. —

Wie gesagt: zu Dispositionen, oder anders:

zu einem psychischen Reaktionspotential
bzw. wieder anders zu autoritc‘iren Charak-

terstrukturen.

Diese sind nicht sehon selbst als faschi-

stiseh Oder rechtsextrem zu bezeichnen. Sie

stellen aber einen Resonanzboden fiir fa-

schistische Propaganda dar.

2.

Ie nach den besonderen sozialen und politi-
schen Rahmenbedingungen der Durch-

setzung okonomischer Interessen und der

Stéirke der ideologischen Agitation von

rechtsextremen Propagandisten gibt es ver-

schiedene Ausformungen und Stirkegrade
rcchtsextremistischcr Bewegung.

3.

Der heute zu beobachtende Rechtsextremis-

mus kommt nicht aus heiterem Himmel.

Einen latentcn Neo-Faschismus hates in der

Bundcsrepublik immer schon gegeben. Die

derzeitige Situation dcr BRD ist jedoch
dadurch gekennzeichnet, daB ein verschiirf-

ter Sozialabbau stattfindet bei gleichzeitig
verschfirfler Primfirbeachtung der Interes-

sen der Wirtschaft.

4.

Der hcutereal-existierendeKonservatismus

lenkt von den Ursachen des verschiirften

Sozialabbaus dadureh ab, daB erdie Ausléin;
der zu Siindcnbocken dafiir hochstilisiert.

Dies geschieht insbesondere durch die ge-

plante Verschéirfung der Auslfindergesetze

nnd die Praxis der konkreten Ausliinderpoli-
tik sowie durch die offentliehe Diskussion
iiber die angeblich negativen Folgen der
Anwesenheit von Ausléndem in der Bun-

desrepublik.
Durch die geplante Aufteilung des Aus-

léindergesetzes in ein Auslénderintegrations-
gesetz und ein Ausla‘nderaufenmaltsgesetz‘
will sie zwischen »guten« und >>schlechten«
Auslfindem unterscheiden. Gute Ausliinder
sind fiir die Konservativen dicjenigen, deren

Arbeitskraftvon derWirtschaftgenutztbzw.
ausgebeutet werden kann. Schleeht sind

diejenigen, die Kosten verursaehen: Unge—
lemte, besonders sogenannte Asylanten aus

femen Lia'ndem, die auch noch Sozialhilfe
und Wohnraum beanspruchcn, Frauen, die

nur Kinder produzieren und deshalb fiber

langere Zeitréiume hinweg nicht arbeiten

konnen, bestimmte Jugendliche, die die

Arbeitslosenstatistik belasten, politisch ak-

tive Auslfinder, die »die Belangc<< der Bun—

desrepublik stdren, usw. Mit dieser Sepa-
rierung durch das geplante Gcsetz, in dcm

sich die jetzt schon géingige Praxis wider-

spiegelt, begibt sich die Union aber in

Widerspmch, Ausléinder einerseits zu ak-

zeptieren und andcrerseits abzulehnen.

Die Ansiedlung von sogenannten Aus-

siedlem verschiirft das Problem, da auch

diese Gruppe von groBen Tcilen der Bevol—

kenmg als Fremde wahrgenommcn wcrden.

5 .

In dieser Situation kann cs reehtsextremen

Propagandisten gelingen, ihre Losungsan-
gebote durch Aufnahme und Zuspitzung der

Argumentation der Union fiir groBere Tcile
der Bevolkenmg attraktiv und plausibel
erscheinen zu lassen. Sie kann die Union

wegen ihrer Integrationspolitik als halbhcr—

zig und verlogen darstellen und schwiicht

damit die Integrationskraft der Union fiir

rechtsauBenangesiedelte Wiihlcrzuséilzlich.

Zugleich ist zu beobachten, daB glaubwiir-
digc linke Konzepte sozialer und ideologi-
scher Natur fast vollig fehlen.



6.

Die Mittelpunktslellung von Auslander-
fcindlichkeit und

Rassisrnus In der rechts-
extremen Agitation ist prmmplell desha¥bméglich, weil dafiir in der Bevdlkerung em

erheblich ausgedehmer
Resonanzbddanvorhanden ist. Dieser

entstent zwar puma:
aus den Lebensbedingungen In der gegebe-
nen Wirtschafts-undGesellschaftsordnung,
Wie ich das vorher darzustellen versucht
habe. Es kann aber bei vielen verstfirkt und
Weiter inhaltlich in Richnmg Fremdenfurcht
und Rassismus verfestigt werden aus der
Familienlradition heraus, fiber die Schule,
die Politik, die Wissenschaft und die Mc-
dien. Hjer liegt zwar kein Automatismus

vor. Empirische Untersuchungen des Pada-
gogen Fend u.a. verweisen

Jedodh darauf,
daB besonders in den

Erziehungsmstanzenim weitesten Sinne Faktoren
gcgeben 51nd,

diefaschistoideDispositionenallgemem und

Ablchnung des Fremden, Unvertrauten,
Konkurrierenden

verstéirklen kdnndn. Fendlegt dabei das SchwergeWtht anfdle Fann—
lie and betont die Machtlomgkclt der Schn-le, hier Gegengewichte zu schaffen. Damn
beschreibt er aber nur den Status quo, ohne
meines Erachtens durchaus

vorhandenenoder aber noch zu entwickelnden Mbghch—
keiten der Gegenstrategie dmch

Schulfi und

Erziehung in den Blick zu nahmfen. Er uber-

sieht zudem, daB die Famlhe hxernlchl ur—

séichlich, sondem als gesellschafthche Ver-

minlungsinstanz fungien.

7.
“

eindlichkeit 11nd Rassismns smd

:aliisilrfiiezficht schon Rechtsextrennsmus.

Es ist jedoch davon auszugehen, daB eszwischen Ausléinderfeindlichkeit und Ras-sismus und umfassenderen ideologisch
rechtsextremenWeltvorstellungendurchaussehr enge Beziehungen gibt. Ich nenne hiernur: Das Konzept der rassistisch und/odergenetisch bedjngten Ungleichheit der Men-schen; in Verbindung damit: Rassismus und
Sozialdarwinismus, Elitedenkenund Verteu-felung der

Gleichberechtigung von Mannund Frau bei Biologisierung der Funktionder Frau, Ablehnun '

nalsozialismus u.a.

Alle diese Ideologeme beruhen letztlichdarauf, kdrperliche, geistig~seelische und

rcchtsexlremistischer Wel
senders

emslzunehmen.
sind sehr leicht

toren offensichtlich voll bcwyB}. 1160251,:name Propaganda und

faschlsusched [gus-tion nutzt Auslfindcrfcindlichkeu un

Idea“sismus dafiir, wcitcrc rechtscxtfime
son-Starker zu verbreiten. Sic kann

(1161:1119:1err-ders erfolgreich, wic gcsagt, W.“
den S0_schende Politik die Auslfindcr fur

bermzialabbau veramwonlich macht, def a

wird.Wirklichkeit deshalb vorgenomnje“
n derum fiffemliche Mittel auf die M111116

Winschaftumzulciten.

9'
Bewe'Es istzuerwamn, daB

rechlscxtrcmfhalwn'gungen auch weilerhin anauf ire PrO'besonders weil ihre IdeologlC 11nd!
'

'ert
Pagandamelhoden erheblich 1110mm151

. [761'und intellektualisiert wordcn SIdekiraifitigezen vicle Wissenschafller und “96
n direktJoumalisxen den

Rochlsexucmlsilcard Freyin die Hinde. So opcricrl Dr. G? wische“von derDVU, und nichl nur def,
1IEden. Milmit mOdernsten

Marketing'Mcmammcllcreiner Art Schleppnctz-Slratcglc s

Kunden“Millionen Adresscn potentioflfir »dic dseiner nationalistischen Polmk'
[cfi icfl

SYStematisch mit
Hopagmdm? perséfl'versorgt werdcn. Er 01’0“”.t ”:ficfe undlicher AnSprache dllfCh sgncn [crschied'wendet sich geschickt an dlc un

ulkeruflg'Iichsten sozialen (Eruppcn dchcvo
A

'

Durch den Verkauf dcr crminchcr1
»c c

sen an die Winschaft finanzicrt Cr

’chn c
‘

falls teilweise — seine PoIiLik-
Dal; seinchéill er fiir jede Wiihlcrstimmc

r swals'»Liste D« noch ma] 5 Mark aus dc

se usw.
hIS’

Miteinem weitcrcn ETS [arkcn dos Rec

//I\



rechncn, weil dcr Ausbau der Infrastruktur

und dcr der Finanzdecke rechtsextremer

Parteien in voilcm Gange ist.DieHoffnung,
die Union kdnnte den rcchten Rand mir

nichts dir nichts wieder integriercn, sobald

sic z.B. durch cine rot—griine Koalition ans

dcr Regierungsvcrantwortung gedr'angt sei,
diirftc deshalb Iriigen. Allein das Beispiel
Frankrcich sollte hier zur Warnung dienen.

10.

Die Modcmisierung, insgesamt dic neue

Qualitat und Starker gewordene Attraktivi-

tatderrechten Bewegung heutebcruhtzudem

auf ihrer Distanzierung vom Hitler-Faschis—

mus, wozu ihr auch das biirgerliche Lager
zum Beispiel mittels der >>Historikerdebat—

te« erhebliche Hilfestellung geleistet hat.

Sic verdankt sich aber vor allem der neuen

Art und Weisc ihres Auftretens und insbe-

sonderederintellektuellen Absicherung ihrer

Argumentationund dergeschicktenNutzung
sozialer, psychischer und sprachlicher Mit-

tel ihrer Propaganda.

1 1.

Heute zeigen sich deutliche'Vorboten einer

rechtsextremenEinheitspartei.Esistkeines-
wags auszuschlieBen, daB cine solche Panei

Oder aber doch stark vereinheitlichte gro-
Bere Fraktionen des rechtsextrernistischen

Lagers m6g1icherweise bereits zu der Bun-

destagswahl 1990 anneten werden. Dane-

bcn ist zu beobachten, dais rechtsextreme

Bemiihungen um die Gewinnung einer rech-

ten kulturellen Hegemonie bereits seit den

70er Jahren verstéirkt im Gang sind. D.h.

neben den Parteicn forrniert sich eine Art .

rechtsextremer auBerparlamentarischer
Opposition, deren Gefa'hrl ichkeitbesonders

darin besteht, dais sie den Konservatismus

erobert und transformiert, a’hnlich wie dies

in GroBbritannien in Gestaltdes Thatcheris-

mus langst geschehen ist.

extremismus ist aber zweitens deshalb zu 12.

NPD, DVUund die >>Republikaner<< sind als

rechtsextremistische Parteienanzusehen.Es
bestehcn nicht nur erhebliche Querverbin-
dungen personcller Art, sondem auch gro-

BereprogrammatischeUbereinstimmungen.
Eine genauere Analyse des Programms der

>>Republikaner<< zeigt, daB diese zwar sehr

viele Bestandteile konservativer Ideologie
fibemommen haben, diese aber in den Zu—

sammenhang eines faschistischen Volks-

gemeinschaftsdenkens steilen.

13.

Die neue Qualitfit des Rechtsextremismus

verlangt auch eine neue Qualitéit insbeson-

derc langerfristigerGegensIIalegien.Derhier
von mir dargestellte Zusammenhang ist die

Basis fiir die Entwicklung intisch aufkla-

render antifaschisu'scher Erziehung.Es geht
darum, die gesellschaftlichen Ursachen

aufzuzeigen, denn diese sind die Basis da-

fiir, solange sie bestehen, dais die Mdglich-
keit eines Faschismus an der Macht auch in

Zukunft weiterhin latent gegeben sein wird.

Er kann, in welcher spezifischen Form auch

immer, erneut entstehen, wenn es zu einer

weiteren Verscharfung der soziookonomi-

schen und sozialpsychologischen Bedin-

gungen kommt. Unter diesen Gesichtspunk—
ten ware zugleich cine Neuorientierung der

péidagogischen Befassung mit dem Natio-

nalsozialismus zu entwerfen, der ja kein

Betriebsunfall war, sondern aus der Mitte

bfirgerlich—kapitalistischer Geselischaft

heraus entstanden ist.

14.

Schule und Erziehung kfinnen die gesell-
schafllichen Ursachen, die wesentlich mit-

verantwortlich fiir das Entstehen von Fa-

schismus und Rechtsextremisrnus sind, nicht

direkt verfindern? Sie konnen aber einen

Beitrag zu einer »1inken Bildungsoffensive«
zu leisten versuchen; durch Begriffsbilden-
den und das heiBt aufldfirenden Unterricht

dazu beizutragcn, daB sich ein kritisches

BewuBtsein entwickeltoder aberdoch dazu.

.

19

dais faschistoide Dispositionen in den Kop-
fen von Jugendlichen neutralisicrt wcrdcn.

15.
Ware es auch mdglich, das rcchtscxtreme
Potential in der Bevo‘lkcrung durch diesc
und andere MaBnahmen (Verbotsfordc-
rungen, Gegendemonstrationencn usw.) cin
Stiick wcit zu neutralisicren, so muB jedoch
damit gerechnet warden, daB es auch damn
unter der Decke weiterexistiert. Seine Be-

seitigung kann nur im Gefolgc cincs

griindl ichen gesellschafllichen Transforma-
ttonsprozesses erfolgen, wobci zu priifcn
ware, welche Rolle z.B. Schule uind

Erziehung in diesem Zusamenhang spiclen
konnten. Ohne Reformsozialistischc
Konchte und ihre politische und kulturellc

Durchsetzung ist eine soichc Entwicklung
allerdings nicht zu haben.

Anmerkungen:
1 DerText disses Artikels foigteinem Vortrag

von Siegfried Jiger vom Mai 1989. ll]
diesem Zeitpunkt lag der Entwurf von In-
nenministethmm‘mnnvorflerim Herbs!
89 dutch cine Novellierung seines Nach-
folgers Schauble geschént wurde, so daB

dieZweiteilung nicht in der beschn'ebcnen
Fonn Gesetz wird. An der Grundeinschii—
tzung der CDU/CSU-Position zu Ausléin-
dem indert dies jedoch nichts.

2 [Inwiefem >>Schu1e<< ihrem Wesen nach
Bestandteil dieser Gesellschaft und damit
ebenfalls »gesellschaftliche Ursache<< fiir
das Entstehen von rechtsextremen Dispo—
siu'onen ist, wird hier von Siegfried Jéiger
ausgeblendet; schmiflert aber nicht seine

fibrigen Thesen zurEntstehung des Rech ts-

ex tremismus heute. EineDiskussion dicser
Thesen sollte sich deshalb nicht an der
>>Schule und Erziehungs-«problematik
aufhiingen. SF-Red.]

Photos Umbruch Bi/darchiv

Berlin



Das Engagement des SHELL-Konzems fiir
Siidafrikas Apartheid-System isL keine Ent-
gleisung eines gescha'ftemachenden Kon-
zems, dcsscn Geschéiftsfiihrer moralische
Uberlegungen fiir einen enlbehrlichen Lu-
xus halten kbnnten. Der SHELL-Konzern
hm vielmehr ein sehr bewuBtes Verhfilmis
zurPolitik und erhates sehon immer gehabt:
Der Ol-Multi bcsaB die Olfelder bei Baku in
Aserbeidschan am Kaspischen Meer bevor
diese von den Bolschewiki nach 1917 enteig-
net wurdenll (Was das Interesse Moskaus
und anderer an diesem Gebiet heuteverdeut-
lichenhilft.) Damaliger Generaldirektor der
Royal Dutch Shell-Gruppe war der Amster-
damer Henri Deterding (1866-1939), derdurch die Ausbeutung der Qlfelder in Nie—
derla‘ndisch-Ostindien sein Olgeschéift auf-

gebautund sich mitbrilischen Finnen
arian-gien und verbunden hatte. Es brachte ihm1903 den Titel »Sir« Henri Deterding em.

DieEnteignung 1917 hat Deterding den
Kommunisten natfirlich nicht

vergessen,ebensowenig wie ihre Dumping-Praise fur
()1 in den darauffolgenden Jahren. Und als
sichmit denNationalsozialisten cine

(legen-
bewegung anbol, finanzierte

Deterding d1e
NSDAP iniftig mit. Seine

personllclieVorliebe fiir die NSDAP ging sogzu SOWCIL
daB er nach seinem Tod 1939

sein 1n Meek-

lenburg gekaufles Gut Dobbln testamen-

tarisch der Panei vermachtel Hillerzder zu

Weihnachten 1936 eine Kiste Platm
von

Deterding geschenkt bek-ommen hatte: stif-

tete ihm zum Abschied emen Kranz mit der

Aufschn'ft»Fiir den Freund
deiDeutsclien<<.

DaB sich jedoch auch die Qeschafts-
interessen mit der Vorliebe fur eme rechts-

Uber die Kontinuitéit
eines Konzerns

Ein nicht

unwesentliches Detail
zum SHELL-Boykott

— oder:

>>Geschichte Wird

gemacht<<.
Eine durchaus

aktuelle Feststellung!
van Fleuron

ein Olmonopol fiirDeuts
auoh bereits

spekulierte, daB ein national~soznalislischer Slaat irgendwann gegen dieBolschewiki Krieg fiihren wiirde, sei dahin-gestellt.

Vor 1933 drohte
Irolz aller Zerstriue
Zusammengehen v

damiteineeventuell

der
GroBindustrie ~

nheil der Linken ~ einon SPD und KPD und
e Vers

taatlichung wich-

chtiger Indusm’en. Wire diese

Tenderelljgydurch eine >>NationalisierungS-B€W r35 [21kt‘linker' Kreise in der NSDAP
(‘1’; deut-worden, batten sich die Intereseen

welt ’mschen und intemationalen
Fmanld WdeGefahr befunden. Aus diescm

gmhe Kmganz geziell dcr rein

machloolmscNSDder an der Person Hitlcrs in

(12:12la“ ge-festgemachl werden konnte, fige ner die-
sponsert. Die innerpancihchen Mitgwisser’ses Kurses und — vor allemfldlte

er ausge'wurden 1934 folgerichlig fur

11,113: nervofl
schaltet, nachdem die

‘

EiuBeren Qiganisa'SPD, KPD und anderen linken

[erdrfickttionenbereits
vorhergcwallszlmmzlulelzmmworden waren.Unterdriicktmcht

amefika'dem Geld der Royal Dutch,
(163929), def

nischen Hochfinanz (bcide sen

m m e
deutschen Ruhrkohlc und aus

deach em
Reichswehr (diese belden

33) daS def
1.Wahlsieg im September 19

in die SA'
NSDAP erst erlaublc

Tauscndcooo)’ amen
Stiirme zu holen

(300.00040f0;1 zu kaufen
Tagesgeld zu bemhlen, “(af 6% Zu man.und aufwendigsle Wahlkamp

'i n.
.. 1 m

2

er163.215 konkrcle Zicl, das

01:32:12: er-

Deutschland, hat Dclerding meerkeunreicht, da zugunsten dcr Lcuna

Benzifl a
deren leurerem synthetischcn

em ch62‘das Importfil hohe Einruhrstcu

-

n 26'“girl; der SHELL-Konzcm “friable,Ilfigend UmsaLz in

Dcutschrgncn Ffirde.
diirfte jcdoch an dcr ungcbrOQ

Jahrc nach
rung Delerdings abzulescn

sem-HamburgerHitlers Machlanlritl noticrl das

'ne »

.
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Feminismus und

Fasehismus -

vereinbar

oder nicht"

Zum bundesweiten

feministischen

Antifa-Treffen in Bonn

20./21.Jan.1990

von Thea A. Struchtemeier

Gerade in lelzler Zeit werden dahingehend
immer haufiger Stimmen laut, Feministin-

nen sind rechtsradikal, Feminismus besitzc

rechlsradikale Tendenzen und Frauenaktio-

nen gegcn (auslandische) Manner, dieFrauen

miBbrauchen, seien rassistisch. Wie Leser-

innenbriefe in der taz demonstrieren, sind

diese Stimmen politisch zu orlen: Von dem

bcnulzlcn Vokabularher ergibt sich, daB die

Slimmcn aus einem “linken” Spektrum
kommen und sie sind ausschlieBlich mannc

lich (s. taz 20.12.89 u. 2.1.90). Aber auch

CDU-Gruppen operieren mit dem Fasehis-

musvorwurf, wenn es darum geht den Op—
fcm von Ramstein ihre Entschadigung vor-

zuemhalten (laz 26.8.89). In solcher Form

verkommt der Faschismusvorwurf, von

Miinnem an bestimmte Gruppcn und Indivi-

duen zu einem paneiiibergreifenden Sym-

bol, das iiber unterschiedliche Gruppenin-
teressen hinweg identitatsstiftend wirkL. Mit

dicscr Gemeinsamkcit wird jedoch nicht

cine wic auch immer geanete Identitit von

“Antifaschislcn” begriindet, die sich gegen

FaschisLInnen abzugrenzen versuchen. Die

ldentilat solcher sich antifaschistisch ge-

bender Manner verweist eher auf einc Wi-

dervereinigung ganz besonderer Art, die auf

cine Solidarisicrung iiber politische Gren-

zen und Differenzen hinweg hin—

auslauftAmifaschismus in solcherlei Ge-

Wand gerinnt zu einem therapeutischen

Programm, das sich gegen Verhaltensfor-

men von ganz spezifischen Gruppen richtet,

die sich in der Minderheit befinden: die der

OPfer, die an/klagen und die derFrauen, die

sich wehrcn und aufbegehren. Antifaschis-

tisch: das sind heute alle, 0b CDU, SPD usf.

und auch bald die REPS. Faschislisch: das

sind immer “die Anderen". Das “Andere”,

das “Fremde” - das ist vom paniarchalen
Weltbild aus gesehen letztlieh immer die

Frau. Die inflationarc und gleichermaBen
identita'tsstiftende Begriffsbcnutzung und -

verwirrung, wie sie sich hier im Faschis-

musvorwurf gegeniiber politisch aktiven

Frauen zeigt, resultiert aus einem mann-

lichen Denken in den Dualismen von

“Freund” und “Feind”, das die paniarchale
Gesellschaft innen-, wie auBenpoliLisch
strukturien. Nur von einemphobisch—ma‘nn-
lichen Denken aus ist der Faschismusvor-

wurf an fordemde Frauen und aktive Opfer
nachvollziehbar, dcr ansonsten vollig halt-

los ist und jeglicher politischer und gescll—
schafllicher Analyse und Reflexion entbehn.

Der Faschismusvorwurf an Feministinnen

und Lesben is: deshalb cine besondere Vari-

ante aktuellcn sexistischen Vcrhaltcns ge-

gen Frauen.

Was haben diese Uberlegungcn mil dcm

Treffen in Bonn zu tun, bei dcm im Januar

Frauen ztusammenkamen, die bundesweit

antifaschistisch arbeiten bzw. an antifaschi-

stischer Arbeit von Frauen interessien sind?

Préiziser gcsagl: In Bonn Lrafen sich nicht

Frauen, die Antifa-Politik betreibcn, son-

dem Frauen, die feministische Antifa-Poli-

Lik machcn. Das ist cin nicht zu unterschla-

gendcrUnLerschieddenn Antifa-Polilik,wie

sic bislang in gemischlen Zusammcnhangcn

praktiziert wurde, ignorierte dic lnteressen

eincs groBen Teils der Antifa-Frauen. Die

Idee zu einer fantifa, einer feminislisehen

Antifa, entstand im Oktober 1988, weil

spezifischc Frauenfragen und -Ihemen im

gemischten Antifa-Spcktrum nicht behan-

delt wurden und auch hier vor allem les-

bische Imercssen zugunsten einer patriar—
chalcn Solidaritat mehrhcitlich wcgfielen.
So sollte die Tagung vor allem zwcierlei

klfircn: zum einen, was feministische Amifa

bedeutel und zum anderen: warum Antifa

als Schwerpunkt von Frauenpolitik? Zu

diesen Fragcn sollten Positionen in verschie—

denen Arbeitsgruppen erarbeilel werdcn, die

sichandiejcweiligenFraueninteressenorien-
Lierten und zu denen Frauen aus unterschied-

lichen Stadten Vorarbeilen in Form von

Rcferaten gelcistet hancn. Die Themenaus-

wahl bot chrlegungen zu Sualegiediskus~
sionen, zu Archivarbeit, zu bevolkerungs-

politischen Aspckten in dcr Reproduktions—
technologie und zum Zusammenhang von

“Zwangsheterasexismus und Faschismus”
an. Eine Gruppe, die ich besonders hcrvor-
heben mochte beschaftigle sich mil dcm

Thema “Volkischer Feminismus in dcr a] ten

Frauenbewegung".
Das Thema “Volkischer Feminismus in dcr
alien Frauenbcwegung” wirl‘t uns zu dem

eingangs formulierten Thema zuriick, ob es

Vercinbarkcilen zwisehen Feminismus und

Faschismus geben kann. Anhand des Kurz—
referats cinerPolitologiestudentin aus Bonn
und der anschllieBenden Diskussion wurde

deutlich, daB eine pauschale Antwort, wic

sie auch ausfallt, unmoglich ist. Die Refe-
renlin legte den Text einer Frau vor, die zur

volkisch-deutschen Frauenbewegung 7.2th-

te und die in Schreiben an den Kanzler und

Vizekanzler des “Reiches”, an Hitler und

von Papen, ihre Ansichten zur Frauenfrage
erorlene. Sophie Rogge-Bomcr wurdc 1878

geboren und Hat 1919 der moralisch orien-

tierten DNVP bei. Sic war niemals Milglicd
der NSDAP, gehorte aber zu deren Spek-
[rum und wurde vom Regime im Gcgcnsalz
zu Gertrud Baumcr anfangs noch geduldet.

Sophie Roggc—Bomer gab die Zeitschrifl

“Die Deutsche Kampferin” heraus, die

immanent sysiemkrilisch war, was jedoch
nicht mit einem Widerstandsbegriff glcich-
zusetzen ist. 1937 wurde dicsc Zeilsehrift

verboten, da sie im Ausland gelesen und

zitiertwurde unddicsesals antifaschislische

“Haze" versLandcn wurde. Wer den Text

“Dcnkschrift an die Kanzlcr” von Sophie
Rogge-Bomcr vor Augen hat, der wird cine

Misehung von altbekannlcn, nadilionellen

und quasi modemen Idcen zur Frauenfragc
vorfinden. So schreibl sie cinerseils: “Die

Beziehungen der Geschlechter untereinan-

dcr und zum Gemeinwesen sind (...) an die

rassische Wesenheit gebunden." Andercr-

seits findet sich auch die Aussage: “Es

werden neuerlich leidenschaflliehe Versuche

unlemommen, einen scntimentalen Weib-

lichkeitsbegriff und cine romantische Mut-

tervcrehrung (...) wicder zu einem Idol der

Deulschen zu erhcbcn.”

Einerseits schreibt sie, daB “ncue deulsche

Miinerlichkei1(...) den Willen zu mehrcrcn

Kindem (hat) und wciB, “daB sic der Nation

nur hoehwertige Kinder sehenken dart”, zum



Bewegung. Kritische Bewenung des Treflens. V

Kontakte zur sovdetischen Okologiebewegung
Interview -

At
T ' ‘L

I

'Akttonsta 'im Wendland konn-glsjgggsstglrrten zum Bfometer fiir die Stim-‘

mung im Gorleben-Vifiderstand warden. Etna r

starke Beteiligung mit guten .ldeen hétte als
‘

ermutigendes Signal hinsichtltch-des-drohen-
V

f den Baubeginns der Pilot-Kondmonlerungs-
aniage (PKA) gewertet warden konnen...

._ ._ V

. -:
.

..
t2

‘ rtbahn - Prozesse, ProzeB
gegen' n

t I Sigrim, emeuter Haftbefehl wag. angeblicher
" '

hlagteIlI un an elnem Sprengstoflansc
nggeniingn Strommast des AKW Brokdori

AuBerdem:
'

~ '

WM);
v

krelch.Reisebenc{1taus La Hague(
Egan: Weltkonferenz m Tokio (A- u. H—Bom.

ben)' bundesweite Demo In Hannoveri7; Go-'

dewind-Blockade in HH; US-Atommiill in die
'

'

Atomfor-
' Bléhifisser nach Duteburg, .2:359 bel der GKSS; MfllheIm-Kérllch...

2 atom
' '

'ten Einzel-int zwexmonatiich. 68 Set ,

‘6:ng Mark (plus Porto), Abo far 5 Ausgaben
25 Mark. Ab 4 Ex. 3 Mark (plus Porto)

Bestelladresse:
atom, Postfach 1109,

2120 Lflneburg

anderen fordert sie das Waffenrecht fiir
Frauen und spricht in einem anderen Text
von den “verodeten Seelenbezirken des

Mannes”.WarSophie Rogge-BomerNatio-
nalsozialistin? War sie Faschistin? Ist sie
Feministin zu nennen? Die Diskussion er-

gab,daBeseinigenFrauenschwei-fiel,Sophie
Ragge-Bomer zu klassifizieren; deshalb
wurde nach Definitionen gesucht, die zur

Orientierung dienen sollten, was Faschis-
mus, was Feminismus und was Patriarchat
sei. Akademisch schien die Frage ieicht zubeantworten: so sei Faschismus der Hohe-
punkt einerEpoche, die sich gegen die Ideen
und Ermngenschaften der Franzosischen
Revolution richte (so in etwa der “fruhe”
Nolte) oder: Faschismus sie die aggressive
Ausfiihnmg des Finanzkapitals (frei nach
Georgi Dimitroff). Feminismus dagegenrichtet sich gegen Sexismus und gegen das
Patriarchat und sei kein widerspruchsloses
Konzept (Herrad Schenk irn Frauenlexikon).Feminismus ist somitanti~herrschaftlich undkann mitJuliaKristevanurnegativ defmiert'werden. Die Gmppe war sich uneinig dieseDefinition zu fibernehmen, sah sich jedochselbst auBerstande, die Kategorien seibst zu
definieren, fiber die ja auch schon auf dem“Feministischen Ratschlag” im November1989 die “griinen” Frauen suitten. Zuriickzu Sophie Rogge~B timer verbiieb die Grup~pe dahingehend, Roggc-Bomer nicht als
Nationalsozialistin, aber als Faschistin an-zusehen. Obwohl sich ihre Schriften auch
gegen das PatriarchatrichtetenwarsiekeineFeministin, so wie Manner das z.B. sehen(Michaei Kater). Denn Rogge-Bdmer stelltenicht das patriarchale Herrschaftssysteminfrage, sondem sie glaubte an eine “andro-gyne” Angleichung der Geschlechter aufder Grundiage einer Auslese von “Hoch-wertigen”, womit sie sich auf der rassis—

tisch-pam'archalenFoliebewegte.Wernochaufmerksamer Sophie ROEge-BérnersSchriften liest, dcm wird nicht entgehen,dais sie Herrschftsformen
organisch-biolo-

ganda hereinfiel.
[mar die Textdiskussion hinaus wurde dieSchwierigkeit deutlich, inwieweit das Wis-sen iiber die intellektuellen Zulieferinnenvon

nationalsozialistischem GCdankengutAuswirkungen auf die praktische fantifa-Arbeit haben kann. So warfen sich Fragenauf, was am Neo—/Faschismus zu bekéimp-fen sei und ob am Neo-lFaschismus nichtmehr zu beigfimpfen sei, als das “nur” ‘fa—schistische. Uberlegungen, die die Kempli~zinnenschaft zur patriarchalen Gesellschaftund zum Mann betreffen, kennen ebenso zufeministischer Antifa-Arbeit gehoren, wiesie als radikaie Patriarchatskn'tik dariiberhinausweisen.
Nach den nach Themen
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Im erstenTcil dcs BeilIags entwickclteJanet

Biehl aus dcrkritischenAuseinandersctzung
mi: verschiedencn Richtungen dcs Okefe-

minismus ihrc These, dais der Okofcminis—
mus in ciner fibergreifcnden linkcn poli-
tischen Theoric vcrankert scin muB. Nur ein

Feminismus, der “explizitamikapiialistisch
und antistaailich” sci, konne die “Ursachcn

der méinnlichcn Vorhcrrschaft wirklich

bek'zimpfen.”
Im folgenden zwciten Teil nimmt ihrc Vor—

slcllung eines in solchcm Sinnc “soziaicn”

Okofcrninismus nun festere Konturcn an.

Biologie und Gesellschaft

Eine andcrc Frage, die den Feminismus

bewcgt, ist die nach dem Wcscn dcr Umcr-

schiede zwischen Mann und Frau. So wie

die cinen aus den biologischen Unterschic-

den eloquentc Thcorien von dcr “wcibli-

Chen Natur” abicitcn, begrenzcn anderc die

biologischen Unicrschicde radikal und be-

lIachtcn alle gegenwéinigcn Untcrschicde

als durch und durch sozial bcdingi, sic ver-

bannen die Biologic.
. E111 sozialer Okofeminismus erkennt

brolog1sche Untcrschiedc zwischcn dc
Qeschlechtcrn an, besonders dic offensichlr1
hencn Untcrschicdc in dcr Reproduktion

-

fah1gkcit: Frauen menstruicren wcrdcsn
schwangcr, gcbéiren undstillcn.Ei;cnso sindFrauen, 1m ganzcn gesehen, nicht so groBund schwcr wic die miinnlichcn Angchor'
gen 1hrer ethnischcn Gruppe. Viele Franci-
s1ndphysisch schwéichcr und fiirsorglich

n

sow1e hilfsbcrciicr als viele Manner fr:
welehcm AusmaB dicsc und anderc Uni
seh1cde jedoch crworben Oder angcbo

CF-

smd, 1st unklar. Dcshalb miissen wir in dr'enscr

Fragc cine offene Position vcrtretcn

16-

We1l.M2'inncrimmcr einandcr beherrsehhaben, 51nd sic moglicherwcisc slfirker vo

I

den Ausw1rkungcn sozialer Gcbildc ge r"

n

wordcn als Frauen. Manner wurden so EnigtDruck gcsclzl,daBsicihrc fiirsorglichc N211er
vergaBen und an der Hcrrschaft teilnahm

11f

Inncrhalb der Herrschaftssyslcme were;
. sic wurdcn sogardonhin gedréingt —

wiihrend Manner sic in

I?

van Janet Biehl

fibersetzt von Friederike Kamann

.

.
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sind im Begriff, ihrenBeitrag zueinerneuen

Sythesc zu leisten.

Der soziale Okofeminismus betont die

Bedeuiung dcs sozialen Gefiiges fiir das

Leben von Frauen. Es halt sie davon ab, ihre

menschliche Natur voll auszuleben. Alles

jedoch in Abh‘angigkeit von den sozialen

Bedingungcn zu sehen, wirkt sich letztend—

lich deterministisch fiir Frauen und Manner

aus. Aus einem sozialen Determinismus 1am

sich ebenso schlecht ausbrechen wie aus

einem biologischen. Diese Ansatze konnen

daher auch nicht dcn Widerstand gegen die

beslehende soziale Ordnung, inklusive den

feminislischen Widerstand erkla‘ren.
Deshalb lehnt der soziale Okofeminis-

mus jede Form dcs Delerminismus ab und

fordeneinennichL-deterministischen Femi-

nismus ein, der sich am Handeln orientiert,

indem er dazu auffordert. Biologic, Gesell-

schafl und Individuum treffen in den men—

schlichen Wesen zusammen und beeinflus-

sen sich gegenseitig. Darum sind die Men—

schen auch, anders als die Tiere, in derLage,
in ihrem Leben und in der Gesellschaft

Veranderungen herbeizufiihren. Moralische

und politische Trieblcréifte geben Ma'nnem

und Frauen die revolutioniire Mdglichkeit,
nicht nur ‘die Biologic als Bestimmung’
sondem auch alle anderen sozialen Geffige
und soziopolitischen Strukturen herauszu-

fordem. Bestirnmte biologische Tatsachen,

wiederTod, begrenzen dieUntemehmungen
— andere, wie unsere Emwicklungsfa‘higkeit,
u'eiben dazu an.

Wenn wir feststellen, daB zwischen den

Geschlechtern biologische Umerschiede

existieren,— egal welchen Ursprungs - muB

das noch lange nicht zu Geschlechtshierar-

chien und Herrschaft fiihren. Wie schon die

Soziale Okologie sucht auch der soziale

Ckofeminismus, Hierarchieen abzuschaffen

- nicht aber die Unterschiede. Es geht um die

Beseidgung hierarchischer Strukturen in

unserem Denken, die suggerieren, die Ak—

zeptanz von Umerschieden fiihre automa—

Lisch zu Hierarchie.

Das (")ffentliche und (135 Private

Wenn soziale Okofeministinnen den Begriff
“sozial” verwenden, meinen sie nicht nur

die sozialen Formen, die sich auf dem

Geschlecht oder Ideologien begriinden,
sondem die sozialen SIIukturen insgesamt.
Denn diese - wie auch die Ideologien die

Photo: Theo Heimann

ihnen zugrunde liegen - halten die Unter-

driickung der Frauen aufrecht.

lrn Laufe der Geschichte wurden die

Frauen in den verschiedenen menschlichen

Gesellschaften in einen ganz bestimmten

Bereich abgedréingt: das “Private". Manner

dagegen siedelten sich in der gewohnlich
mit “Offemlichkeit” bezeichneten Sphare
an. Die Urspriinge dieser Bereiche lagen in

biologischen Fakten, um die herum sich die

menschliche Gesellschaft organisierte, wie

Alter und Geschlecht. In diesem Sinne be-

stimmte die Biologic der Frauen auch ihre

sozialen Rollen.

Der private Bereich beruhmun abernicht

nur auf biologischen Fakten wie etwa dcr

genetischen Familie oder der weiblichen

Reproduktionsfahigkeit sondern auch auf

derAn und Weise der menschlichen Indivi-

dualentwicklung: alle Menschen haben ei—

nen “privaten” Erfahrungs- und Erlebnis-

bereich. Sic erleben Geburt und Séiuglings—
alter und eine ziemlich lange und stark pra-

gende Kindheit, mit langen Perioden der

Abhangigkeit und des Lemens, und haben

neben anderen Dingen, ein groBes Bediirf-

nis nach bedingungsloser Liebe (von Ange-
horigen beider Geschlechter), um ein indi-

viduelles SelbstbewuBtsein und ein grund-

legendes Venrauen als Erwachsene ent-

wickeln zu konnen. Diese Entwicklung vom



-

‘

Kind und vom Kind zum

sauilgsgenzeurinfindetimprivaten Bereich statt.

fixer ist gepréigt von einer besonderen
moralischenEthik, die nichtnur den Bedurf-

nissen der Kinderaufzucht zu entsprechen
sucht sondem auch den Bediirfnissen

der
Erwachsenen nach emotionaler Unterstu-
Lung and Befriedigung sowxe nach emem

erfiillten Sexualleben. Die “Ethik des Sor-

gens” ist spezifisch fiir den pnvaten Be-

reich, dessen Kultur, historisch gesehen, von
den Frauen geschaffen wurde, die die Km-

der fiir die Gesellschaft aufziehen. (Wegen
dieser kulturschaffenden Arbeit, die die

NaturzurKulturumwandelt,k6nnenFrauen

als “naher an derNatur”betrachtet werden.)
Diese historische Platzzuweisung an die

Frauen muB aber nicht notwendigerweise
auch heute noch so beibehalten werden.

Wieeinenprivatenhaben alle Menschen

auch einen offenflichen Erfahrungs- und

Erlebnisbereich, durch ihreBeziehungen zu

Menschen auBerhalb ihrerprivaten Sphare.
Im Idealfall fibemehmen die vollentwickel-

ten Individuen die Verantwortung fiir ihre

gesamte Kommunitat. Dazu ist nicht etwa

bedingungslose Liebe dieVoraussetzung
sondern die Fa'higkeit, als Mitbiirger mora~

lische, intellektuelleundpolitischeEntschei-

dungen fiir die gesamte Gemeinschaft tref-
fen zu komen. Auf der Basis der Biologic
haben die Manner im Laufe der Geschichte

diesen offendichen Bereich besetzt, was

ebenfalls langst fiberholt ist.

Bei den anstehenden Emscheidungen im

offenflichen Bereich entstehen zwischen den

Menschen unausweichlich Differenzen, die

argumentativ geklart werden miissen, ratio-

nal und leidenschaftlich. Ebenso muB nach

ethischen Kriterien entschieden und ausge~

wahlt werden. Zu beidem waren Kinder

nicht in der Lage. Die Ethik des Sorgens aus

dem privaten Bereich ist nier also nicht

adaquat. Weil es sich hierbei um Menschen
handelt, die nicht zu dem unm1tte1baren

Bereich der persbnlichen und ffirsorgenden
Bindungen gehdren, istfiir den offendlchen
Bereich die Ethik der Rechte (Gerechng-
keit, Menschenrechte) wesentlich. Dennoch

sollten die dffentlichen Angelegenneiten
auch im Sinne der fiirsorgenden Ethik des

privaten Bereichs behandelt werden:
Viele Stammensgesellschaften, Wieetwa

im europaischen Neolithikum, organism-
ten und sn'ukturierten sowohl den offent—

lichen wie den privaten Bereich endang den

Linien der Blutsverwandtschaft — also der

genetischen Abstammung entweder von den
Miittem oder Vatem. Derprivate Bereich, in

dem die Blutsverwandtschaft domnuerte
-

der Aufzucht und Sozialisatlon derKinder
-

warden Frauen zugeordnet.1m offendiciien
Bereich ging es um Menschen, die nicht

zum elgenen atanuu gcuuucu, 211m; aus uct

Blutsverwandtschaftherausfieien,umFrem-
de. Dies war die Angelegenhelt der Manner
(die sie mit oder ohne Kampf erledigten).

'

eher sind die militarische

CffentlicherundprivaterBereich waren also

quasi zwei Kulturen, der Manner und der

Frauen, abhangig von derAufteilung von

Arbeit und Kultur zwischen den Geschlech-
tern um des Uberlebens willen.

Moglicherweise ist es nur ein Umstand
unserer hierarchischen Denkweise, daB wir
dazuneigen, die Beziehungen zwischendem

privaten und dem offentlichen Bereich in

Starnrnesgesellschaften in hierarchischer
Terminologie zu beschreiben, weil dies der
hierarchischen Sichtweise inunsererGesell-
schaft entspricht. Die Stammesgesellschaf—
ten seibst werteten denoffentlichen Bereich

alsnichtunbedingthdher.WieeinigeAnthro-
poiogen gezeigt haben, teilen die Frauen
eines Stammes nicht die Einschatzung der
Manner, welehe “ihre” offendiche Kultur
hoher bewerten und sich damit brfisten,
sondembelachenderen aufgeblaseneWich-
tigtuerei.(1)

Dennoch erlangte das Offentliche
schlieBlich Vorrang vor dem Privaten. Mit
dem zahlenm'aBigen Anwachsen der Stam—
meskulturen kamen diese immer haufiger
mit Fremden in Kontakt. Die zentrale Be—
deutimg der Blutsvemandtschaft fiir die
gesellschaftliche Organisation schwandund
der offendiche Bereich wurde zunehmend
wichtiger. Bald entwickelten sichGeschlech-
terhierarchienund Sklaverei. Imoffentlichen
Bereich der Manner traten Hauptlinge auf
und es entstanden schlieBlich Staaten. Die
Frauen, die urspriinglich aus biologischen
Griinden in der privaten Sphere angesiedelt
waren, wurden nun don aus sozialen Griin-
den festgehalten, domestizien. Im Leben
der Stadte wurden dann das Private und das
Offentliche geschieden, der hausliche Rah-
men wurde gesteckt von den vier Wanden
der Behausungen. Die Gemeinschaft wurde
zerstort und damit auch alle Moglichkeiten
eines

gemeinschaftlichen,privatenBereichs,
wie das gemeinsame Aufziehen der Kinder.
In dem MaBe, in dem der offentliche Be-
reich in Biirokratien und Militfirmaschinen
erstarrte, sich Klassen und Eigentum ent-
wickelten, wurde der private Bereich aufdie
biologische Familie reduziert.

Es gibt kaum einen historischen Beweis
dafiir, daB das Auflcommen derKlassen oder
der staatlichen Gesellschaften als direkter
Versuchgedeutetwerden konnte, dieLebens-
bedingungen der Frauen zu verschlechtem,wie es dieTheorienvon der“urspriinglichen
Unterdn'ickung” behaupten. (vgl. Teil I in
SF 33) Die Hierarchien unter den Mannem
entwickelten sich aus viel zu komplexen
Ursachen, als daB sie hieran festgemachl
werden k6nnten.(2) Auchi

‘ stnichterwiesen,am; the Staaten derpatriarchalichen Familie
nachgebildet warden, wie von vielen Femi-
nistinnen im Gegenzug behauptetwird.Vie1

n Hierarchien, mit

gegenseitig unter-
”

fijr die Entstehung
eser Einschréinkungen,

denen sich die Manner
driicken, der “Prototyp
des Staates. Trotz di

das Aufltommen solcher Gesellstfiiafi‘:l
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durch die Umstrukturienmg der gemein—
schaftlichen privaten und effentlichcn Be-

riche zu etwas nahezu nicht Wahmehm-

harem. Der bereits in die biologischen und

schlieBlich die Kleinfarnilien atomisierte

private Bereich wurdemit dem Aufkommen

des Kapilalismus noeh weiter reduziert auf

das Gebiet der Konsumption. Das gegen—

Wfirtige Eindringen der Marktokonomie in

alle Aspekte des menschlichen Lebens, wo-

durch einesogenannte“Markt-Gesellschaft”
geschaffen wurde, wie es Murray Bookchin

nennt, macht es in den letzten Jahren dem

ilfiuslichanereich zunehmend sehwieriger,
uberhaupt noch zu existieren. (3) Die Wirt—

schaftsunternehmen stellen immerhaufiger

lhrer Belegschaft Kinderhorte — Oder Alten-

heme
- zur Verfiigung, wodurch das haus—

liche Leben allmahlich in den Wirt-

schaftsuntemehmen aufgeht und nach den

Erfordernissen des Kapitalismus organisiert
erd. Mit dem Aufkommen der Leih-

mutterschaft hat der Markt sogar die Geb’cir-

mutter erobert.

.

Gleichzeitig werden viele Frauen - so

vvle ehedem die Manner - dazu animiert,
Slch fiber ihre moglichen biologischen Nei-

gungen zum ‘Sorgen’ hinwegzusetzen. In

dem MaBe, wie sich Kapitalismus und Eta—

tlsmus die Fahigkeiten der Menschen im

Sinne von Wettbewerb und Ausbeutung

aPe‘gnen, haben viele Frauenbewiesen, daB

'Sie ebenso gut zur Herrschaft in der Lage
Smd wie Manner. In dem MaBe wie die

Menschen als Ausbeuter und Ausgebeutete

{lomogenisiert werden, gehen die Werte des

Sorgens’ verloren, die Frauen fiber Jahr-

tausende im privaten Bereich verkbrperten.

Damit wird es fiir solche Frauen immer

SChv/leriger. die es vorziehen, Kinder auf—

zumehen, anstatt zu arbeiten, um “ein ver-

dorbenes Stuck Kuchen” zu verdienen ( wie
es Bonnie Kreps einmal ausdriickte). Viele

gehen nicht arbeiten, weil sie wollen, son—

dern weil sie miissen. Ebenso ist es auch den

Mannern kaum noch moglich, zu Hause bei

den Kindem zu bleiben. Wo einmal ein

Elnifommen ausreichte, urn cine Familie zu

efnahren, schaffen es heutekaum zwei.Wei1

(.118 Menschen, die Kinder haben wollen,

“miner mehr gegen ihren Willcn auBer Haus

arbelten miissen, wirdjede Artvon privatem
und fiirsorgenden Bereich zunehmend zer-

brechlich.

_ So wie das hausliche Leben beeintrach-

le wrrd, geschieht es auch mit dem offent-

lichen Leben. 1m liberalen Nationalstaat

Wurde schon friih fiir die meisten ein voll

entvvickeltes politisches Leben unméglich.
Denlenigen, die es dennoch schafften, wur-

den
Vor allem biirokratische Positionen

z“gemesen, wodurch sie gezwungener—
Il'lilBen an der Hierarchie teilnahmen. Ge-

SCuaffen wurden also Biirokratie statt Frei-

hen,- Zentralismus statt Dezentralismus,

BffiIZlente und instrumenteile Bedfirfnisse

gillteeher
als moralische Bediirfnisse und

Die Kleinfamilie wurde zementiert, wo

ihre Funktionen nicht vollig absorbiert

wurden. Das gemeinschaftliehe Leben, auf

dem lebendige politische und private Spha-
ren beruhen, wurde zerstort. So wie die

private Familie durch die Kleinfamilie ver-

zem' wurde oder von den Untemehmen

aufgesogen, so zerstbrt derNationalstaat die

Mogliehkeit zu einer wirklich politischen
“offentlichen” Sphare. Aufgrund dieser

destruktiven Auswirkungen von National-

staat und Kapitalismus aufdie Beziehungen

zwischen den Geschlechtem und alle ge-

meinschaftlichen Beziehungen, erwartetder

soziale Ckofeminismus weder vom Staat

noch von den Wirtschaftverb‘anden zutriig-

liche Losungen. In den liberalen National-

staaten wird gegenwartig auf die Forde-

rungen der Frauenbewegung irn Rahmen

der Gesetzgebung reagiert, wodurch neue

Biirokratien aufgebaut und die Vertreter-

irmen eingebunden werden. Wir betrachten

diese Losungen als ausschlieBlich der Star-

kung des Nationalstaates selbst dienlich.

Ahnlich beurteilen wir das Aufsteigen von

Frauen im Kapitaiismus als Partizipation an

dem System, das gerade das gemeinschaft—
liche Leben demontiert, von welchem ihre

entgiiltige Freiheit abhangt, und sie selbst

entmenschlicht.

Die Ethik des Sorgens muB sowohl im

privaten wie im offentlichen Bereich wieder

Einzug halten (ebenso wie die Ethik des

Rechts an ihrem traditionellen Platz in der

bffentlichen Spha're aufrechterhalten wer-

den muB; beides widerspricht sich nicht).

Der soziale Okofeminismus strebt nichts

anderes an, als die AbschaffungvonKapita-
lismus und Nationalstaat und die Restruk-

turierung der Gesellschaft auf eine dezen—

tralisierte, gemeinschaftliche Weise, so (1211?.

fiir alle ein ausgefiilltes bffentliches und

privates Leben mbglich wird. Es werden

lokale Losungsversuche beffirwor-

tet,welche sich eng an der Gemeinschaft

orientieren, in der die private und die

iiffentliche Sphfire zusammenf‘lienen,

zwischen denen keine groBen Entfemungen
- sei es geographisch oder gefiihlsmafiig -

fiberwunden werden miissen. Es wird eine

gemeinschaf‘tlicheFiirsorge fi’lrdie Kinder

und filteren Menschen angestrebt, sowie

eine Restrukturierung der Gwellschaft,
durch die das Heraustreten der Frauen

aus dem privatenBereich erfolgt. In diesern

gemeinschaftlichen Leben soll sowohl die

gemeinsameKinderbetreuung mbglich sein,

wie auch ein poiitisches Leben, daB von

firtlichen Versammlungen gepréigt ist, in

denen man sich kennt und miteinander

spricht.
Der soziale Okofeminismus betrachtet

die Differenzierung der Sozialen (")kologie
als entscheidend ~ zwischen Poltik im Sinne

eines Etatismus und Politik im urspriing-
lichen Sinne, als volkstiimliche Demokratie

von Gegeniiber zu Gegeniiber inder lokalen

Selbstvemalumg.Wirfibernehrnen denliber—

tfiren Kommunalismus der Sozialen Okolo-

gie als eine fibergreifende linkeTheorie, der

wiruns integrieren k6nnen.(4) Der libertfire

Kommunal ismus entwirft einenRahmen fiir

den langsamen Ubergang zu dem gemein-
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auf weichem ein aus-

scnaflhcftleinpiisggs und poiitisehes Leben

gcwfiin. cin Rahmenentwurt‘fiir dieDemo-

Eggsierung der Repubiik, fundie Neube—
lebung der iokaien kommunitaren Polittk
durch die Menschen selbst, die Frauen ein-

gcschiossen
- mit Bezirksversammiungen,

‘

effen.

5121:3122]; gemeinsehaftiiche Leben wiirde

sich aber nichtum des sozialcn
Zusammen-

halts oder der Organisation wiilcn auf die

Grundiage einer Religion steiicn, wre‘es fru-
here Gcseilsehaften taten. Weit eher smd die
hohen Ideaic der Auikia'rung und die Fret-

heitsideaie der westiichen revolutionaren
Tradition Bezugspunkte, als weltliche, ver-

nunftbezogene und doc‘n ieidensehaftiiehe
und sinnliehe Basis flit das individuelie,
private und poiitische Leben.

Der soziale Okofeminismus stelit sich

auf den Grundsatz der Sozialen Okologie,
daB sich die Vorsteilung von der Beherr-
sch ung der Natur von der Beherrschung
von Menschen durch Menschen abieitet.
Nur die Beendigung allerHerrschaftsysteme
maeht eine okologische Geseilschaft mog-
lich, in weicher keine Staaten oder kapita-
listischen Wirtschaftssysteme versuchen,
sich die Natur zu unterwerfen. Aiie Aspekte
der mensehiichen Natur solien befreit sein -

Sexualitat und Neigungen ebenso wie die
Vemuni‘t. Die Rolie des privaten Bereichs
bei der Umwandiung einer “erstcn Natur” in
cine “zweite Natur” findet ihre Anerken-

nung als entscheidend fiir die soziale Evo-
lution des Menschen.

Wir meinen, dais die biologische Tat—

sache der kindlichen Abha'ngigkeit nicht

langer vorschreiben kann, dais die {Stufzueht
der Kinder den Frauen zugeteiit bieibt. Dorm
die Geseiischaft ist nicht mehr entlang b10-

logischer Linien wie Kindheit, Geschiecitt
und Alter organiswrt. Wtr betrachten die

Teehnologien, die die Befreiung der Frauen
aus ihrem Eingesperrtsein in diesen Bereich

mogiich gemachthaben, als unumgéinglichen
menschlichen Kuiturbeitrag . Heute konnten
im Prinzip Menschen beideriei Geschlechts
die benotigte Piege und Unterstiitzung auf—

bringen. Wir fordem deshalb
eme poimsehe

und soziale Organisation, die dies ermog-
iicht, denn die Tatigkeiten der Rindcrauf—
zueht und anderer Transformationen von

“Natur in Kuitur” obiiegen alien Menschen.
Gieichzeitig fordem wir, daB dieFrauen und

Manner, die sich den Kindem wrdmen wol-

ien, dazu soziai in die Lage versetzt
werden.

Wir betrachten alle Menschen, Nianner
und Frauen, als fahig zu

einer Ethtk do;

Sorgcns (genauso wie zu einer Etink des
Rechts und der Grunds'atze)..Wenn dieEthik
des Sorgcns heute weiterhm auf den priva-

ten Bereich beschriinkt bleibt, so nicht auf—

grund der “inneren Natur”
.v‘on Frauen,

sondem weii die Biirokrattsrerung und

Kommerzialisierung des olfentiichen Le-

bens diesen Bereich uoch “fetter ausgedehnt
haben . Wirbehaupten, daB in der politisehen

Sphare einer seibstverwaiteten Kornmune
die Losungen der Prohieme ties pnvaten

nommen werden konnen - als da sind: die

Bcschra'nkungcn und Verdummung dureh
das ausschiieBiiche GroBziehen von Kin-
dem, die Verrichtung emiedrigender Ar-
beit, Gewalt gegen Frauen, Vergewaitigung.Die Menschen w'aren sich gegenseitig
rcehenschaftspiiichtig. In einem gemein-
sehaftiiehen 11nd 6koiogischen Gemeinwe-
sen ware das gemeinsame GroBziehcn von
Kindem mogiich und wfirde alien die Teii-
nahme daran eroffnen. Dezentrale, soziale
Vereinbarungen wiirden sicherstelien, daB
alie Individuen, manniich oder weibiieh,den vollen Zugang zum privaten und poli—tischen Leben haben.

Hauser fiir geschlagene Frauen, Zentren
fiir Vergewaltigte, Frauengesundheitszen-
tren wurden auf ortiicher Ebene bereits
geschaffen, um die Unterdriickung der
Frauen in derKieinfamiiie anzugehen. Aber
nur ein massiver Zustrom von Frauen in die
iokaien poiitischen “Fonnen der Freiheit”
(um mit Murray Bookehins
chen) konnte den Kommu
ihre Geseilschaft bewuBt
ren, dafi der manniiche
der privaten wie der 6
beendet wird. Ihre Préis
ien kommunita'ren Soziaiwesen wijrde esden Frauen, wie auch den Schwuien undLesben und den Farbigen, ermogiiehen, sichebenso mit den traditioneilen Beiangen despoiitischen Bereichs zu befassen. Die engeVerzahnung von Politisehem und Privatemauf lokaler Ebene ermoglieht eine voileIntegration von_Frauen als Biirgerinnen.(5)Der soziale Okofeminismus teilt mit derSoziaicn Okoiogie dieForderung, durch cine
Kommunalisierung derOkonomieund durchdas Schaffen einer moraiischen Okonomie ~einer Okonomie der Kooperativen, dersinn-vollen Arbeit, die sich an den ortiichenBediirfnissen der Kommune orientiert - dasokonomische Leben unter die Kontrolle despoiitischen Bereichs zu bringen. In einer
iokaien, kommunaien Okonomie, in derder Arbeitspiatz nicht weit vom Zuhauseentfernt ist, ist eine gieichbereehtigte undvoile Teiinahme der Frauen am okono-misehen Leben mfiglich.

Eine kommunaiisierte Okonomie istftir den Kapitaiismus eine Herausforde~
rung. Nieht etwa die Ubemahmc der Fabri-ken durch die Arbeiter macht diese Heraus—
forderung aus, sondem die Verteidigung derGemeinwesen durch die Menschen selbst,der Herzen und Hime gegen die Pitinderungdureh die Marktwirtsehaft. Die Marktwirt-

n moraiischen Gegen-
chstem MaBe unmora-
en ‘wachs oder stirb’

worfen werden, weiche
Lebens zu durehdringen

men an dieser moraiischen
des Kapitaiismus nicht
sie aufgrund ihrer Weib-
aus moraiischer waren als

, dcm weii sic im Kapita-lismus auf besondere Weise unterdn‘ickt

Worten zu spre-
nen ermogiichen,
so zu rekonstruie—

Vorrang sowohi in

ffentiichen Sphare
enz in einem radika-

angriffaus ihrer in hi5
lischcn kommerzieii
Fiugbahn herausge
jeden Aspekt des

droht. Frauen neh

Herausforderung
deshalb tcii, weii

lichkeit von Natur

Bereichs von den Menschen selbst vorge— werden. Weii sie menschliche Wesen smd.

mit moraiischen Fahigkeiten ausgcsma’
nehmen sie die Marktgeseilschaft alS Fame

Schandung des menschiichen Geistes wahr.

In der Geschichte haben sich Frauen
immcr an der Basis mit Mannem gegen d1?
gemeinsamen Unterdriicker zusafflmeflgefltan und Revolutioncn gcgcn religlofe’

oko

nomische und staatiichc Hierarchten .ge‘
maeht. Der soziale Okofeminismus heme}?
sich aufdieses revolutionare Erbe def Arbelt

von Generationen revolutionarerFrauen, ”5’.“
einfachen Frauen, die um die Naming fl:ihre Kinder ka‘mpften und um die Frfllhel

ihrer Genossinnen, bis zu solemn-Frauen
mit einer internationaien revolutionafen
Statur wie Rosa Luxembul’g, deren Interna—

tionalismus
diebesonderenUnterdriitzlfuflg?’forrnen verschiedenster GrupPC” 1’9““

-

tete und transzendierte. Ais soziale OlCOfe’
ministinnen woiien wir diese histol’ISChe

Tradition revolutionarer Frauen stolz for:-setzen. Wir schen keine Widersi’m‘ihe sinschen diesem Ansatz und der volistandlz“;jesTeiinahme der Frauen an alien ASPOmen
Lebens.
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von Egon Giinther

Wenn Satire, diese Maske der Verzweiflung, gegeniiberdem Dammbruch derWiderwartigkeiten nurmehr ohnmfichtigen HaB auBern und
als Ausdruck eines Liefempfundenen Ekels konsumiert (!) werden kann, (auf den zwangslaufig die Ergebenheit in den Alkoholrausch
fOIECn muB, — jiingstes Beispiel ist Wiglaf Droste in der Titanic), dann bewegen sich die herrschenden Zustiinde wahrlich auf das
Schlimmste zu. Worstward ho! Und das Lachen bleibt im Halse stecken.

.

Der Niederschlag eines verstfimmelten Verlangens, der im Westen bis dahin die Formen der Angst vor der Bombe, vor den Katastrophen
und der Furcht vor dem Kommunismus angenommen hatte, fand seine Auspréigung in den L‘zindern des realen Sozialismus in den Formen
der Léihmwg und Resignation, in der Entfremdung unter der Willkfir einer biirokratischen Ordnung — von dem allzu realen Alpdruck des

Schreckens, den die machtfbrmige 6konomi-sche Aufteilung der Welt in Blocke den Verdammten der drei Kon-tinenteaufgezwungen hat,
50“ hicr noch nicht einmal die Redc sein.
Nun bereiten sich die neuen, und doch sattsam bckanntcn Fo-rmen vor, in die dieErscheinung des Alten gegossen wird: natio—nalistisches

Ftessentiment, FremdcnhaB, lange unter dem kon-servierenden Deckel gchal ten, blinde Rache fiir hingenommene Demiitigungen breiten
SlCh, nach der Implosion einer unhaltbar gewordenen Ordnung, in den Landem des Ostens aus, wiihrend der Westen den Faschismus unter

dem Mantel dcr Demokratie institutionalisiert. DieKlaviaturder Angste: sozialeUnsicherheit, Verdrangung, gnadenloserExistenzkampf,
AngSl vor dem Absteig, verallgemeinerte Lynchstimmung.

_
._

as kann dem entgegengesetzt werden, wo doch auflclérerisches Wort und auiklarerische Tat gegeniiber masswen Angsten und der

EXPIOSion >>falscher<<, umgeleiteter Begierden stets versagt hat?
-Was tun angesichts bevorstehender Pogrome, xenophober Dumpfheit, angesichts des alten Spiels der Macht, die Unterdn‘ickten

gageneinander auszuspielen?
Es liegt an uns, das »Neue« ins Leben zu mfen, damit es sich bereits im >>A1ten<< manifestieren kann. Nicht der Sozialismus als Ziel und
Mind menschlicher Emanzipation hat versagt, sondem alle Repréisentations- und Delegationsfonnen, die der mensehlichen Selbstent-

SChliCBung im Wege stehen: Staat, Paneien, Gcwerkschaften, Parlamentarismus. Heutekann es nur noch datum gehen, autonomeFormen
der Selbstorganisation zu entwickeln, die gegeniiber der hierarchischen Logik der bestehenden bfirolo'atisch-kapitalistischen Gesell-
schaften und ihrer Rationalitéit des Profits, die auf Ausbeutung, Vergiftung der inneren und auBeren Welt, Volkermord und Unterdriickung
der Einzelnen gegriindet ist, eine antagonistische Ethik gemeinschaftlichen Lebens und Handelns zu entwickeln, die mit den sekundéiren
TugCnden modemer Sklaverei bricht.

er augenblicklich fast fiberall in Italien gefiihrte Kampfum selbstbestimmte soziale Rfiume, gegen eine Realitat der Entfremdung und

auloritéircr Losungen, ist imstande, Ansatze einer authentischen Kultur, nicht nur der Jugendlichen, hervorzubringen.
W” k611mm an ihm das Beispiel fiir eincn kiinftig notwendigen Kampfbeobachten, der nicht mehr ausschlieBlich defensiv gefiihrt werden
“11113, sondem in dem vielmehr wieder ein BewuBtsein fiir die eigene Stfirke reift, die erst erfahren werden muB, um zu einer eigenen
Verstandigung zu kommcn. Ein Beltrag zur Perspektivbildung vor dem Hintergund einer veranderten und doch gleichgebliebenen Welt.
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Die Gesehichte

Centri Sociali

Am 16. August 1989 wurde der Maila’nder
Centro Sociale Leoncavallo von der Polizei

gcréiumt und von den Schaufelbaggem des

Immobilienuntemehmers Scotti dcm Erd-
bodcn gleichgcmacht. Es war nicht das erste

und wird auch nicht das lctzte Zentrum sein,
dem ein dcrartigcs Los beschieden ist, dcnn

dies scheint nunmchr seit einigen Jahren das

Schicksal dcr besetzten Cenn'i Sociali in

Mailand zu sein. In diesen letzten Jahrcn hat

die Errichtung von einigen Centri Sociali

mitden damit einhergchenden Besctzungen
nicht nur die Aufmerksamkeit der Presse,
sondem auch diejenige dcr Genossen auf

sich gezogcn. Es sicht so aus, als ob das, was

von der Bcwcgung fibriggcblicben ist, sich

um die Zentren hcrum vereint und organi-
siert.

Tatsiichlich hatdie Rfiumung des Leon-

cavallo cine gewifie Anzahl von Genossln-

nen wieder zusammengefiihrt, die dabci sind,
es weitcrhin am chcn zu crhalten und

wiedcraufzubauen.

Es ist auch keinZufall, daB cinigc CentIi

Sociali sich gerade darumbemiihen, sich auf

nationaler Ebcnc zu organisicren, sich ein

Programm zu geben und fiber dic Heraus-

gabe cines Bulletins cine Koordination zu

schaffen. Man glaubt sogar, durch das Lan-

ciercn von Besetzungen im Kampf fiir Frei-

rfiume und soziale chtren die Bewegung
wicderaufzubaucn.

Das Leoncavallo ist nicht das lctzte

Bollwcrk einer sich im Niedergang befin-

dcnden Bewegung und kann auch nicht ihr

Anfang sein. Es hat einen konstanten Be-

zugs- und Trcffpunkt fiir die ganze Linke

verkérpert, nicht nur wegen des Todes von

Fausto und Jaiol sondem auch wegen dcr

Initiativen, die von ihm ausgcgangcn sind.

.

Ausgehend von dicser aktuellen Situa-uon, m6chte ich analysieren, wie die sozia-Ien Zentren entstanden sind, um daraus
Schliisse zu ziehen und Perspektiven wie

leunfuge Cgancen dieses unter dcm Schneelegen en ame '

‘

mn-

nkoms aufzeigen zu kim—

Dic selbstvcrwalteten sozialen Zentren

befindcnde Umwéilzung. Es war
schaftlich genutztc Réiume, verindcne For-men

persénlicher, zwischenmenschlichcr
und s021aler Bcziehungen zu erproben dieEmforderung cines politisch-kulturell’an-deren Lebens. Sic warcn sclbstverwalteteInseln, cin Experiment des sozialen Kam-pfes, das spéitcr durch Illusioncn ImfimeFehlschlfige aufs Spiel gesctzt und

r,

schwéicht wurde, deren Bew
ge-

objektiv eingeschriinkt wurd
der {Alternative zwischcn institutionellerVeremnahmung, Ghettoisierung und/oderUntcrdriickung ausgcsctzt sahen.

8, und die sich

sind und die die geradc
"

len Kampfe unterstiitzen (Mictkéim fBcsctzungen, Teucrungen, selbstvorgengr:3
’

menc Kiirzung von Strom- und Telcfonrceh-nungen ...) paBte sich nach und nach allge:
die mit den Slogans
tfit" und “eignen wir

.

an” gckennzeichwaren, gegen dtc Drogen und die Entfrertli:t

ll centro sociale AcquariO.
é a Porta Genova.

dung, um am Ende zu cinem infonnfill?“
BezuSSpunkt und zu einem Riickzugsgem6t
fiirdie MilitantendcrLinken,oderffiIFreaksw
Marginalisierte und Nichtintegrierte

Z“

werden.
.

h
Den BCginn dieses Vorstofies, d? 5}“

V011k0mm€n auBerhalbjeglichcr Institution

Vonzoz‘éen hat, kennen wir aufdas Jahr 191 ‘

legen, als aufgrund der Vorarbeit det' pro ‘1
télriSChen Jugendkollektivc, Stadttetllcoml
tees, Basisgruppcn, feministischer unn
homosexueller Gruppen die Besetzun'ge—
vahtrcich wurden und die Horfnungen, Sum

mungcn, Orienticrungen, Ansprfi0h3_ “Hr
Frustrationenbrcitcr Schichtcn Jugendlwhe
Wiedergcben, die in Mailand in den C63“:
Sociali cine reichhaltigc, wcnn auch Wide

—

Sprfichliche Ausdrucksmtiglichkeit gefu?’
den haben. In den Zentren suchtc rnan 82f:darilfil, cine genossen- und gememsch

'

“Chcs Leben, egalitfires Verhalten, Alttgnon
mie und die Unabhangigkcitvon autoritare—
Be“Chlmgcn und hierarchischen S W

rcn. Diese Zentren cntstandcn aus d6”:
Anspruch, Bestandteile cines anderen L6

bcns herauszubildcn und in der HOffileund chrzcugung, 116110 zwischemnensgw“Che Bcziehungen zu begriindcn; 315 3°

MOmcnte cines kollektiven kulmrellefl

Wachstums,

Die auBerparlamentarischcn Org
tioncn sclbst wurden in Frage gestellt 1111

ihrer vertikalen Struktur, ihres Ffihrerku
und ihres inSIIumentalisiercndcn Vel'haltens
kritisiert.

,

DieWurzehi dcr sozialen Zenfienrelghmj
wcit zurfick in die Geschichte def “Wm;
bCchung, sic haben ihrcn Urspnmg,

m d?“
Gcscllschaften fiir Gegenscitige Hilfe, 1‘
den Volkshfiusem, den Ligcn def KOOpera

aniSa'
dob

ltS



liven, in den Opera Nazionale Dopolavoro

(Nationales Feierabendwerk), in den Circoli

Ricreative Aziendali (betriebliche

Erholungsvereine), den Aeli (Associazioni
cristani lavorali iLaliani, Vercine cn'stiani

lavoralori italiani
, Vcrcine chrisllicher italic—

niseher Arbeiler) und vor allem in den Ver-

elmgungen der ARCI (Abkfirzung uns Ici—
der unbekannt, SF-Red.). Das waren 0110
der Bcgegnung, Treffpunkie und Erholungs-
lokale fiir Arbeiler, die unter dcm EianuB
der Militanten aus dcr Linken zu wirklichen

Bezugspunkten in den Dorfem und Siéidtcn

wurden. Sic beschranktcn sich nicht mehr

darauf, einfachc Freizcitvcrgniigungcn zu

emwickeln, sondem gcn'eien zu lebhaflen

Lokalen, in denen sich poliische Anteil-

Ila-hme, Debanen und Freizciiaktivitalcn

mitemander vermengten.
Dic Vereinc der ARCI wurdcn 1957

gegl'iindcl,ha1ten abcreinen schweren Sumd,

denli wenn sic auch auf die Mitarbeit kom—

rri'mustischcrund sozia] isiischerPaneiganger
Zahlen konnten, konntcn sic doch nichl mit
der Unterstiilzung der Pancifiihrungcn rech-

nen. Es war 1968-1969, als sic eine bisher
me dagewesene Tcilnahme der Basis crfuh-

ref}; bis dahin hane man sich auf Kulturar-
belt und die Einrichtung eincr Kinoihck
beschranki. Aufeine InterventionDariO Fos
wurdcn mil dcr Vorslellung eincr altemati-

Venihealertoumec die Volkshauser wicdcr

Zul‘uckcrobert. Die Meinungsverschieden-
heiten zwischcn Fo und dcm PCI (KP) fiihr-

ten dann zum Bruch miL den ARCI, so

blleben “Kultur, die dazu beiLriigt, die Re-

volution voranzulrcibcn” und “Zeitsouver-
anltai = Zcit fiir dic Revolution” nur auf

Flugblaiicm der ARCI verbreiicle Parolen.
Es war das Erbgut aus diesen Erfahrungcn,
das zusammen mil den Anleihcn aus den

Iglhalien von 68, Parlizipaiion und egalitare

Selslrebungen im bcsonderen Komext der
6 oslvcmallung, die Ceniri Sociali Auto-

geSlIli (C.S.A.) ins Leben ricf.

StaDiebercils bestchenden Zenlren in den
dileilen (IACP) konmen die Anspriichc

110d ncuen Bediirfnisse der Jugendlichen

I‘llmhl zufricdcnslellen, auch wenn sie im

1

erlauf dcs Jahres 69 mcisl zu Versamm-

llngsonen der Linken geworden warcn, da
(11686 Zcmren an insiitutionellc Struklurcn
gebunden warcn. Die sozialen Zenlrcn von

ézzmlTltcn sich dahcr in die Konlinuital

schaf
a [e von 68. Man forderic genossen-

Q
.llich genuizie Raumc, in denen die

“1:121:11?
des Lebens, die Bczichung zwi-

lich- 1en Geschlcchtem, zwischen person-

zeiL 150 lltisch, offcnilich-privat, Arbeil-Frci-

altein: nforderungen und Probleme eines
wen pohnsch-kullurcllen Lebcns

aufgfiworfen wurdcn.

8:213:51 Anspriichc crleichterten cs den

Bezieh omitees, wcgcn deren direkter

SOzialeugjg
zu ihrer e1genen Akiivilfil, die

entstang
cntren zu fordem. Weiterc C.S.A.

Kr‘a‘fic :n
aus dem Antrieb politischcr

11nd ku
Cr

Jugend: und Frauenkollektive
ltureller Bamsiniliaiiven. McisL ver-

banden diese Gruppen die Erfordemis,
Raume zu schaffen, in denen kulturelle und

Unterhalmngsaktivita‘ten stattfinden konn—

ten, damit, ein Sladtteilkomitee zu schaffen,
das sich bewuBt an die Jugendlichen, die

Allen und die Frauen wendet.

So entstanden soziale Zentren, wie das

Lconcavallo, Baggio, Isola, S.Marta und

viele andcrc, die iiber die aktive Mitarbeit in

einem Zeno-um Erfahrungenmiteinerneuen
Form der Synthese zwischcn personlichem
und politischcm Engagement zu sammeln

suchtcn. Organisien wurden u.a. Wcrksléit-

ten fiir Kunslhandwerk, Graphik, Fotogra-

phie, Kino-, Bild-, Ton~, Theatcrveranstal-

tungen, Musik, Festc, Konzerte, Zeiischn'f-

ten, Biichereien, Tumhallen, Hone, Volks-

schulen, Tanzséialle, Kncipen, Beratungsstel-

len, Antidrogenzentren; hier engagierte man

sich auch in den traditionellen Aktiviifiten

der Agitationund Propaganda, in der Bewe-

gung der autoriduzione, dcm Kampf gegen

die Tcuerung, in derGegeninformation, den

rolen Marktcn, in der Besetzung leerstehen—

der Hauser, in chatten, Versammlungen,

politischer Treffen. Es gab auch einen An-

lauf, die C.S. zu koordinieren. In den ersten

Monaten des Jahres ’76 wurde versucht mit

dcr Siadtverwalnmg eine Vereinbarung zu

chffen, um die Eroberung der Gebaude

abzusichem, und dadurch die Raumungen
und Beschlagnahmungcn zu stoppen und

um Mine] fiir dieFinanzierung der kulturel-

len Akiiviifitcn zu erhalten. Die Koordina-

lion hielt jedoch nur fiir kurze Zeit und die

Verhandlungen mit der Stadt lieB man in

dem MaBe cinschlafen, in dem diepolitische
Situation in Mailand von dem Auflcommen

dcr Rotcn Stadtverwaltung, der politischen
Tcilnahme der DemoproleLarier2 an den

Wahlen, die Geburt der Regionalrate und

cine regionale Dezemralisation der Verwal-

tung gckennzeichnet wurde, was inbestimm-

ten linken Kreisen Illusioncn iiber eine

Mitbestimmung wachsen lieB. In den selten~

slen Fallen waren die politischcn Krafte der

Neuen Linken “in erster Person" bei den

Besetzungen anwesend. Mcistumerstiitzten

die poliiischen Kr'afle, bcsser gcsagt, ihre

Seklionen in den Stadneilen, die Bese-

lzungen, Oder sie machten dafiir Werbung,
aber danach wurdc die Leilung des Zeni-

rums denjenigcn fiberlassen, die sich iiber

den verschiedcnen Akiivitalen zusammen~

fanden, odcr sie oblag dem Willen und der

Kompetcnz einzelner Mitglicder. Tatsach—

lich wurdcn die C.S. als ein Reservoir fiir

Relcruiierungen betrachtet, als Strukturen,

dic im Fall eincr Mobilisierung beansprucht

werden, und nichi wcnige chtren verka-

men zu Schaubiihnen ffir die Zusamrncn-

slbsse zwischen den Kréiften, die sich gegen-

seitig die Fiihrungsrolle streitig machien.

Allgcmcin waren Beginn und Entwick—

lung der C.S. durch die Bildung von Kollek—

liven Jugendlichcr gekennzeichnct, die

fibcrall im Stadtgebict enlstanden.

Vielc aus dernach—6Scr—Ju2cnd verdeut-

‘ "éie‘ENE ER'FAHRUNG‘EN‘ ,-

‘

mit'Jobberkampien, ‘Aki n'
Zvvavngsarbeit,’ Knast r‘u'ndibelm‘

Hauserkampf .'.. daherk'd'rn
:

dann'lebi die Wildcat,
: Die ‘PRVOLETARISCHEN KAMPFE 1N

, :‘ALLEH WELTlsindun’ser The
‘ gdazu. b'ringen wir Streikberi
"Interviews. These‘n; ,

i

I

A’rbeit‘erlnnenkampf im Betrieb

'quuvdienen Gewerkschaflen?‘

:GrUppenarbeit ‘

v

.

.

Me'hr zum Peug‘eot-Streik
Berichte aus England und Frankreieh

v interviews ngr Klasse in der Tflrkeiv
; .Thes‘en ZUm,Sozialismus und Zur

, DDB u.v a.
v

'

v

‘

3‘ EineuZu'sa‘n‘imenfassung in lurkiecher
iv

‘ Sprachegibl‘siiir 2>Marl< inkl', Porto

Wildcatveryscheint etwa viermal im Jahr.
V

‘

‘ 'Einzelhefl 3,50 inkl. Perla

_

‘Abo:4 Helte 10 Mark.

Bewbhnerlnnen der DDH: Mark ‘1 :1

War 20 Mark iiberweist. bekommt die
‘

.

'

nfichsten' vier Helte der Wildcat bei Er,-
,

>

scheinen zugeschickt un'd zusalzlieh die *

'

letzlen, flint Nummem. Wer die alien
‘

Nummem nicht brauc'ht, kann mit einem
Ffirderabo iiber 20 Mark unset Projekl 5

unlerstiitzen.
'

, Besleliungen dutch Uberweisen aul:

Sonderkonlo Zeilung H. Dietrich

Postgiro Berlin, Kl0.-Nl‘. 315 02-109

Neuerseheinung Februar 90: . .

-

TheKla 12: Arbeit, Entropie, ApokalypSe u.

. Yneuere Texte der Midnight Notes {USA 7 ,—

Auflerdem sind noch erha'itlich:

TheKla‘ 5 Texte z. Arbeiteruntersuchung 17,-

TheKla 3 Militante UntersuchUng.83-86, 7,-
TheKla 9 Mario Tronti, Erste Thesen, 9,-
TheKla 10 Zerowork - lntern.K!assenk. 12,7

‘

Hole Btigaden Fabrikguerilla i. Mailand 10,-
Arbeiterlnnenaulonomie (Reader), 7,-

‘

Alle Preise inkl. Porto und Verpackung

SISINA

Postlaeh 360 527

1000 Berlin 36
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'

len, in das politische Ge-

Iicmennlheist;uwglrleifen. Aus gewohnlichen

SCbehinschaften von Jugendlichcn gingen
G'emlflgollektive hervor, Gruppen machten

dlehlufi mit dem Hemmgcrcde und den

licncipen; cs entstandcn Feministinnenkol-
1ektive,antifaschistischc

Komttccs,Kamp1:-komitees, Basisgruppen, Theater-, MUS] -

und Kiinstlergruppen, Komitces
gegen

Drogcn, Arbeitsloscn- und Schwarzarbeiter-

gruppen, Selbstcrfaluungsgruppen. Das

Aufkommen dcr collettin gtovanilt (C.G.)
verlich den Bcsctzungeln' der C.S. neue
Impulse und bot deren Nlilttanten die Mog-
lichkeit, sich aufdcr Basis dcs Jugendltchen
Aufbruchs emcut zu sammeln: Diesejugend-
liche Luftzufuhr befliigelte eme Bewegung
und machtc ihr wicder Hoffnungen, nacn-
dem sic in einer Krise zu stecken schten, se1t

die Illusionen dcr Linkcn bloligestellt wa-
rcn. Bei den Wahlen 1976 zetgte .8th the

DP. zuversichtlich, was einen poltttschen
Wechscl betraf; man prophezeite den Zusam~
menbruch der D.C.3 , aberdieD.C.h1elts1eh
und das Abschneiden der Demoproletarter

»

"

lite.

cm$11.1:lscf,:Motivationen und Erwartungen der

Neuen Linken warcn erschiittert, Sle begann
sich aufzulo'sen und zersplitterte untet der
Kritik der Jugendlichen und der Feminis-

1111115156 neuen Massen der Jugendlicheri um

die C.G. veranderten mit den “autortdu-

zioni” in den Kinos das Gesicht dcr Bewe-

gung ganzlich. Es setzte SlCh etn Jugend-

liches Universum durch, das sich zu seinen
eigenen Bedingungen verstandigen und
ausdn‘icken wollte. Das Fest im Parco
Lambro im Sommer und die Ereignisse an
der Mailander Scala im Dezember 1976
fiihrten zu einer Reflexion und Selbstkritik
der Bewegung, die zu Beginn des Jahres ’77
anfing, sich dem Problem der Gewalt zu
stellen, die Zur Ideologie geronnen war. Das
fiihrte unverrneidlich zur Krise der Bewe-
gung und in der Folge auch der C.G., inner~
halb derer sich private Anspriiche, die Krise
der Militanz und das Zuriickweisen der
Politik vermengten, bis einige der Zentren
so weitwaren, daBsienur mehr als gewohn-liche Aufenthaltsraume angesehen werden
konnten.

Die Verbreitung der Ideologie der
Gewalt,des Illegalismus unddasProjektdes
bewaffneten Kampfes spalteten die Bewe-
gung endgiiltig und die Unterdn‘ickung fiihr-
te zeitweise zu ihrer Auflosung.

Die folgenden Jahre bedeuteten fiir dieC.S. die offene Kn'se. Sie wurden im Stich
gelassen und wenig besucht. Die Feste, dienoch organisiert wurden, blieben fad, daunddort fiberlieB man sich oberfliichlichen,austauschbaren Aufierlichkeiten, baute sich
kfinstliche, verfiihrerische Verlockungen,
gefalligeFluchten,diestetsfremdund auBer-lich blieben. Die junge Generation kiim-
merte sich nicht mehr um Politik, Verwei—

ie Genossen befan-
5 war Ebbe. So traf

KneiDen, den Trat-

gerung war angesagt, d
den sich in der Krise; e

man sich wieder in den

-

'

ie sichtorien, den Discos, in den Lokalen. d

jetzt “Altemativlokale” nannten-

Mit den “Altemativlokalen” wafers:bea‘osichtigt, nach dem Vorbild
degfésumschen Pubs und der italienischen C

schaf'dieJahrhundertwende etwas Neues zu
fiber-fen, aber in Wirklichkeit

stelltendsgil‘letenhaupt nichts Alternatives dar

uflllen Kon-als gewohnliche Orte kommerzle

sums.

Als sich die Punkbewegung 115313ng
stallisierte, wurde der Idee der CS-

linen!”Besetzungen selbstbeslimmlfir RauiIl; Mai—Lebcnslcraft verliehen. Nicht rtuf
ItaliBflSland, auch in verschiedenen T61}en

ewe'sind die Anarcho-Punx Protagonlswrllfjschesen, indem sie das verlassene POZ‘enflenVakuum zum Teil wieder fiillten,
men;fiiIKonzerte offnetenund Hfiuserbesekonn.mittels des musikalischen Diskursesd1icheften sie eine gewiBe Anzahl .Jugeribstvef‘miteinbeziehen. Sie schufen SlCh se

[ioneflawaltete Verteiler fiiI EigenprodUk
r1 sich

Fanzines, Platten etc., und bemume

auch um eine Koordination.

'nigc def
Dank der Punx veranderten 311556115“wenigen verbliebenen C.S. 1hr

schbpfen’und begannen wieder Atem 2“

one an—
indem sic sich als die geeigneten

'sieremboten, um dort Konzefte Z“

Organoduzie—Musik zu machen und Musik Z“ pf
ehoheren. Der musikalischeDiskurs hatelfl

vereinheillichendePotenz.



Ein letzter Impuls ist aus der 856r Bewe—

81mg gekommen, die auf eine Wiedergeburt
des jugcndlichen politischcn Engagements
hoffen lieB. Ungeachtet dcr kurzen Dauer

dieser Bewegung habcn sich in ihr emeut

Jugendliche politisiert,
In dicsen letzten Jahrcn ereigneten sich

in der Tat einigc Hausbcsctzungen und er-

neuerte sich die Forderung nach selbstver-

walteten sozialcn Réiumen. Heute gibt es

denVersuch dieC.S,A.zu koordinieren; cin

Ausdruck davon ist das Bulletin der C.S.A.,
dessen Absichtcn sind: die verschiedenen

Arlen der Selbstverwaltung zu praktizieren
und die Eigentiimlichkeit jeder einzelnen

Situation gegeniiberzustellen. Uber den

Austausch von Erfahrungen, Aktivitfiten,

Projektcn, die bereits unter ihnen bestehen-
den Wirklichkeiten miteinander zu verbin-

den. Ein weiteres Instrument der Solidaritfit
und Veneidigung anzubieten und einer

gréfltméglichen Anzahl von Personen die

Wirklichkeit der C .S .A. nahezubringen und
Sle darfiber zu informieren, urn Debatten

anzuregen und fiberall die Praxis der Selbst-

verwaltung zu verbreiten. Momente dcs

Kampfes und-der Initiative zu entwickeln

und auszuweiten.

Uber die Selbstverwaltung und Eigen-
produktion hinaus beriihren die in Angriff
genommenen Themen die Repression, den

Antimilitarismus, den Kampf gegen das

Heroin und das Unterfangen der Neubil-

dung der Bewegung, wobei gut darauf ge-

achtet wird, Gruppen und Griippchen, die an

Parteien oder Institutionen gebunden sind

zu meiden. Die Rfiumung des Leoncavallo

hatnichts anderes bewirkt, als dieAufmerk-

samkeit auf diese Realitziten und auf die

Forderung nach selbstbestirmnten Rfiumen

zu lenken.

Anmerkung:
1 Fausto und Jaio, 2 junge Genossen

aus dem Leoncavallo, die 1978 von

Faschisten find Drogenhéindlem
emiordet wurden.

2 DP. = Democrazia Proletaria,

Wahlbiindnis linker Gruppen zur

Parlamentswahl ’76; heute Panei.

3 DC. = Democrazia Cristiana,

Christdemokraten

ak
Alle reden von der
Krise der Linken.
Wir ouch.

Aber zugleich entwickelt sich in der

marxistischen Linken eine Offen—
heit fijr streitbaren Dialog, die es jah-
relang nicht gegeben hatte. Blicke
fiber die Zéiune der eigenen Schre—

bergéirten sind angesagt. Dabei
kornmt mann/frau am ARBEITER—
KAMPF nicht vorbei.

Wir berichteten, kommentierten
und diskutierten in den letzten Mo-

naten u.a. zu diesen Themen:

O Perspektiven und Handlungs-
moglichkeiten einer ,,organisa—
tionsiibergreifenden“, ,,moder-
nen“ linksradikalen Politik.

Was wollen die ,,Radikalen
Linken“?

0 Chancen und Grenzen linker P0-

litik bei den Griinen.

0 Gentechnologie — eine neue

Destruktivkraft.

O Oppositionsbewegungen in der

DDR. Was will die ,Nereinigte
Linke“ in der DDR?

0 Rechtsradikaler Aufschwung
und antifaschistische Aktion.

O Repression, politische Justiz,

Haftbedingungen.

0 ,,Rea1er Sozialismus“ zwischen

Emeuerung und Zusammen-

bruch.

I Geschichte der SED.

Der ARBEITERKAMPF erscheint vierwfichent-

lich als Zeitschrift des KOMMUNISTISCHEN

BUNDES mit 40 Seiten im Zeitungsformat zu ei-

nem Preis von DM 5 pro Ausgabe. Er ist zu er-

halten in allen linken Buchléiden sowie in gut sor-

tierten Zeitungslz‘iden Oder dirckt bei der

Hamburger Satz- und Verlagskooperative
Neue Adresse: Schulterblatt 58

2000 Hamburg 20, Tel. 040 / 43 53 20

Der ARBEITERKAMPF kostet im Abonnement

jéihrlich DM 60; haijéihrlich DM 33

(Einzelbestellungen DM 5 + DM 1 Porto).

Kostenloses Probeexemplar bestellen!



»Ein

mit Pietro (21),

seit Jahren aktiv.
Centri Sociah

es Circolo Ponte della

d aus der Bewe-Anarchist d
"

chGespra er Hausbwetzer un

Ghisolfa,

gung um die

Frage'Fungieren di
- -

- c Mmlander Centri
- .

verschi

Soc1aha1
'

weils 6:212:12?
mppen zu53mmenkommen 2:31:05“) die

meincr Ausgangguililrrink
anSuchen, Oder Sind ,sie emit:

1hr je‘
.. .

_

r

licher?
P t fur cine bcsummte Schichl 1112252-

Pietro: Es handelt sich um einen zic
'

. .

mlic

5:563:12};leanSlcil aus Studentcn zugmfifin Bcrcich

jedenfalls in einirmelggrn V0.11 def SChWaIZarbeit 1&qu
Leu-

Express Oderbei Upre
en Sltuation sind, mit Jobs be'

en Oder

gewahnnchen zenrguzggsuntemehmen.
Ich beziehemi;1 Pony-

AusriChmng def mehr sblf:s.ucher,
die keine aklivc R011e :“fdie

von den vereini 1m p0J 1tlschei'1Aklivitfitcn habcn
Cl dcr

Jame gegeben hagt k:31 iigendlicher, wie sic es Encic d

an genau bestimm’te 01-“.1ch‘865Pfi0‘3h‘m Wcrden, da nutcrjOcr
wt, im Fan des L6(1))“

lusche Sghichlen gebundcnc — Mémcf
. . .

cavallo dle Autonomic '

mom-

i iquano eme Vielfalt von Erfahrungcn d'

’ Oder 1m C.S_

(Zemrum an der piazza Bonomelli, d.U.) gislfuZET; Eris-Virus< m cil dcr

Koordinau
A usrichrungndgerzzesemen

H5115" ”when, in der poiifischen

DiePrfiSenz einerr we“ initiativ WCrdcn,

V0n Lenten, die 5%):1211-t
ISChen Mindefheit gegem‘jber eine SChiChi

don gesmelt wird
.mfierl centri sociali und in der Musik, die

Wiederflnden 153—
516

15? “UT cin gcmcinsamcr Bezugspunkt',

112111ng 211

’

daBt’ guf
em” ganz allgemeinen Ebene, die Be-

Willen zu agar Vergese
Zemren fiir sich keinen politischefl

em generelles Unbefindenmg
zum AuSdruck bringen, sondcm

anderen Gesellschafagen’.das
fiber nicht in derSuche nacheiner

f_01’mation miindet

tuna 1n cincn konkrctcn Willen zur Trans-

l{gen ausdriickt A,
sondem nur die Ablchnung des Gegenwfir—

I‘lskiert das FehienuCh
wenn dieSe Ablehnung positiv sein kann.

das Ideal einer be

Von Entwfiffen und einer Willenstendenz fiif

Ghetto mnzuwansselre“ Fiesellschafl, diese Zentren in cine Art

elgenen Saft zu SChfnn’
m das man sich einschlieBt, um im

Oren, ohne daB es gclingt, nach AuBen 111

gehen und
.

6twas A . .

zubl'mgen.
“defer“ em erklichcs Interesse entgegen-

Frag“ Die gelaufi
n”en ist, mg: 3mm?“ den jugendlichen Besuchern der

Antomaten anta
$10.11 mCht nur in den Bcziehungen zu den

KOntakt Init def?lSuSCh verhahen, sondern, sich and! 5m

ntl‘en befinden ewohyem def Vienel, in denen sich die

. verschlieflen, Was karmst du dazu sagen?

Pietro; Eine ak
,

Jetzigen “113:0?be,“ an den Stadtteilkomakten ist unter den

FS mug damn erimllah
Vom L60ncavallo gemacht warden, das

'

ist, auch dank der Ben
Werden — seit mehr als zehn Jahren aktiv

3:31pm, der T111335]?11%?
mit dem Kinderhort, den Thea—

“Wirkl‘ -
.

anderem,

mehgesagl $351103: Immel- 50’ und (138, was den centriSIDCia1i

centre SOCiale 3011!ant
auf diese Ofllichkeilen nicht zui 5i”

schaftlichkeit e'

te em 0“ sein, wo Sich die soziale Gemeifl‘

stens ffiI die Ju
mes Stamens zeigt, ein offener Platz wenig‘

Doc? flicht 3° £51233en, die den wohnen. Heulc ist has

posmv‘: Erfahrun’gen gezzbnxii;
der Vergangenheitviele

59

Frage -

D
,

' u hast an dcr Bese‘z‘mg der »La Villetta<< teiigenommemdle _

Wen“ auch
.

n
~-

.

Egggnem eines lint-k Wemge Monate — ein interesafiiflwS

em abgegeben hawtes
der Leute mit den jugendfichefl

Piaf-0.1)-‘ 16 ”W11etta« war eine im Innem eines Parks an derviaLitta
Modigliani

Elena] Corfjslienngfizma’ einer Iangen Chaussee, die die Stadi—

Aandfa'h es SiCh 11m k1
Qu-ano Oggiaro verbindet. Bei 66115”

b.usswhten fiir ei
'

aSSISChe Schlafquartiere die kemerlei

Eaten-Der Park an lr-gendWie geanetes Gemeinsc

githCroin gcwérggndle Vi“? ”Ingab, war zum UmschlaglJlatz

fan

“3 zu setzen, ich’ W0 (1‘9 kids hingingen, um sich einen

S fen Wie Wiesen venmge miCh, als wir dort eindrangen’

D132: [12):];
or, d‘e aUSSahen wie ein TepPiCh 3‘15

..
Wurde ..

fifigffnet, Fifi kanlizflalilfinynd den Ifiulen aus dem Viefiel

arbeials Sle sahen, dag, J

Vlelleicht als Drogcnumschlagp1am

Hun [en’fingen Siean
' UgepdliChe dabei waren, in ihm Z“

red
endhch im Park

’ 1m mu ihren Kindem zu besuchefl,
die

_

cten mituns
SWIG“ kOIlnten Die Leute kamen 11“

emen Kontakt m1???
cs gelang, wenn gluch nur fiir kurle 25m

Wurde nach We
'

er BCVleemng h Z ntl'llm

Um wiCdCr Zunillgen MOnamn gerfiurfiizuswucn'
Das 6

Ce .

-.

'

Agsighswmle, 03 mag?i
zukazukOmmCH, zur Bedcutung

des

Zu m:

I’ In Cine Bezichun dcnzcntren cine prfizise willentlichfi

1:011
[c.n’ emslchcn d

ng m” den Menschcn aus dem Viertel

ganglllrgichuich dérlansigfieutc‘ auch cine An von Selbstkon’

h .

cihc v0n W “'éfl.vendenKonzcrtenbiszueifl"3
fribn: 51nd, um von degfiwmchen, dic zumeist umsonst

21‘

ISL’ VCTSlandcn 7

“ton, dcncn die Rcalitfit der Zenffen
‘u WCTan. Eincn Plalz zu besetzcn, ihn 1“

//l



'\

erfiffnen, urn sich dann darauf zu beschriinken, Konzerte zu

organisicrcn oder die Fassadc zu bemalen, bringt die Besetzcr,
- angcsichts cincr Bcvolkcrung, die der erklanen Abswht, den

Alltag zu verandcm eh widerspenstig gegeniibcrsteht, mtt den
bekannten Schwicrigkeitcn, die Anwescnhcit des Andcren hm-

zunehmen, — in die Lagc, nicht verstanden und akzepttert zu

werden.
.

Das ist cine Auscinandersctzung, die auch innerhalb der Natio-

nalen Koordination dcr cenlri sociali in Gang gebracht werden

mull, was noch nicht geschehcn ist, da dort die Themen bevor-

zugt bchandelt wcrdcn, die von bestimmten politischen Grup-

pen, unter denen sich auch dic Anarchisten befinden, vorgetra-

gen werden, Themen, die an cincr Diskussion, einer etwas
konkrctcren, fiber die centri sociali und die Weisc, wie in diesen
Raumcn gelcbt wird, vorbcigchen. Bis jetzt ist dariiber, ubcr
Einzelfalle hinausgehcnd, auch im Nachrichtenbulletin kelne

offenc Debatte entstandcn.

Fr“86: Seitden circoli giovanile der 7oerJahre istderKamgfgegen
Heroin immcr im Mittelpunkt dcr Initiativen der centrl socralt

gestanden. Ist dieser Kampf auch heutc noch aktuell?

Pietro: Sichcr, dcr Kampf gegen das Heroin nimmt noch einen

groBen Raum cin und steht im Mittelpunkt vieler Initiativen der

ccntri sociali. Jedoch existiert, meiner Ansicht nach, cine Be-
schrankung in der Weise, wie diese Schlacht geffihrt erd, d1e

das bcgfinstigt, was als Plattform von den Autonomen auf

nationaler Ebene vorgeschlagcn wird, und das ist der KamPf

gegen das Craxi—Gesetz fiber Drogenabhiingigkeit- E5 handelt
sich dabci urn einen Punkt, der bestimmt wichtig ist, auch W511

das Craxi-Gesetz, oder besser dierepresswe Absicht, die dahin-
terstcckt, bereits taglichvon den Ordnungshfitcm gegen alle, the

aim: von dcr Norm abweichende Ansicht haben, bei deren

chrwachung und bei den von der Polizei ausgeffihrten'Ver-
haflungen angewandt wird. Eine Analyse der Wirklichkeit der
Dmgenabhéingigkeit mull aber fiber cine Kritik an dem Cram-

Gesetz und cincr Verurteilung der Pusher hinausgehen, gerade
Wcil das Heroinphanomcn so ausgcdehnte Proportionen ange-

nOmmenhat, die einviel wcitgchendercs Verstfindnis erfordern.
Es muB von der Frage, warum sich die Leute das Herom

verabreichen, ausgegangen werden und die centri sociali miiB:
tcn imstande sein, sich als ein Ort anzubieten, an dcm ein Anreiz,

zu lcben und etwas anderes zu cntwickeln, gefunden wird.Wenn

de Staat das Monopol, cine Antwort auf diese Probleme zu

gebcn, fiberlassen wird, muB einem selbst eine wirklich germgc

Ffihigkeit zur Intervention 11nd Prascnz im sozialen Geffigt

bcscheinigt werden.

Fr“88: In den lctzten Monaten haben wir in den groBcn Stiidtenidie
211m Austragungsort der FuBballweltmeisterschaft ’90 erwahlt

wurden, cine Verstiirkung der repressiven Opcrationen gégen'
fiber marginalisicncn Bevolkerungsgruppcn: V0“ den >>Ztgeu-
nern<< bis zu den »Berbem<<, beobachten mfissen. Handcltes sich
dabci urn cine Strategic, dic auch den Bereich dcr centIi SOClah

“mfaBl, wie es dcm Anschein nach die Réiumung des Leonca—

vallo zcigt?

Pietro: Sicher hates sich der itfilicnische Staat zum Ziel gesetztz
cine

WM ’90 auszurichten, die nur wcnig mit ciner FuBballmcister-

schaft zu tun hat, er will cin Schaufenster rcalisieren, dais es

Ilalien auch erlaubt, den cigenen Wohlstand, den cigenen Reich-
tum und die sozialc Ruhe im Land vorzuffihren. Erinnern wrr

“113» (13.3 nach dcm Erdbcben in Mcxico-City, bci dcr letztcn

WM, dic StraBe nahc den Baracken, die zum Flugplatz und zu

den Hotels ffihrtc, wicdcr vollig hergcstellt wurde.
.

Was hicr bcabsichtigt wird, ist nicht nur, die Schichtcn, die srch

gegenfiber dcm gegenwartigen Zustand in Opposition befinden,

Zu eliminicrcn, sondem mittels cincr vicl subtileren Losung,

cine Spal rung derZenu'en in »gute« und >>bose<< herbeizuffihren;
in diejenigen, die ihre Verhandlungsbereitschaft zeigen und in

diejenigen, wie die vom Leoneavallo, die sich gegen cine

Raumung durch die Polizei verteidigen, die Widcrstand leisten.
Das Risiko, das mit dieser Politik verbunden ist, besteht darin,
besonders im Hinblick auf die Bereiche, denen ihre Rfiumlich-
keiten zugestanden werden, dais sie nach und nach die opposi-
tionelle Haltung aufgeben, die sie solange einnahmen, solange
das cenIIo sociale seine Aktivitat der Besetzung verdankt hat.

Frage: Um zum Ende zu kommen, was warcn die Beweggrfinde, die
dich als Anarchist geleitet haben, in den centri sociali zu agieren
und worin bestehen ffirdich die Moglichkeiten, den Schcideweg
zwischen

‘

an den Rand gedra'ngt werden’ und der Integration zu

meiden?

Pietro: Zuerst muB cine sIIikte Kategorisierung der Schichten Ju-

gendlichcr, die die cenIIi sociali aufsuchen, vermieden werden.
Wir kannen Ahnlichkeiten mit der Erfahrung der circoli giova-
nili odermitden stadtischenJugendbanden feststellen, bis hin zu

der nicht geringffigigen Préisenz dcr Jugendlichen, die sich

neben einem Besuch im Zentrum am Sonntag in das Stadion

begeben.
Es ist wahr, daB viele Elemente in sich das Risiko bergen, das

cencro sociale in ein Ghetto zu verwandeln — es gibt cine

ziemlich stereotype Kommunikation, eine Musik, in der Regel
hard core, die bedrfickend wirkt, die eigentlich unverstandlich

ist, aber die verhaltene Wut, die in jedem briitet, voll zum

Ausdruck bringt. Ich bin jedoch nicht imstande, cine Realitéit zu

verdammen, die, wenn sie auch mitden Mangeln ausgestattet ist,
von denen ich sprach, ein sehr wichtiges Moment ffir das

Zusammenkommen Jugendlicherdarstellt, in einerGesellschaft,
in der Gemeinschaft und kollektives Arbeiten immer mehr

verschwinden, auch in einem kollektiven Bereich wie der Ar-

beit, we die Aktivitfit immer wciter in kleinste Einheiten unter-

teilt wird, die es niemandem mehr erlauben, das fertige Produkt
zu sehen.

Urn mit einem Vergleich und einem Bild abzuschlieflen, die in

sich sowohl die Kritik als auch den Entwurf eincr moglichen
Entwicklung der centri sociali enthalten, kfinnen wir von der

Wunschvorstellung, dem Willen sprechen, statt eines Ghettos

eine Insel zu sein. Dabei handelt es sich nicht nur um ein

Wortspiel; cin Ghetto ist etwas Dunkles, die Insel ist griin
farbig, sie drfickt einen Willen aus, zu lebcn, zu wachsen, einen

Willen, zusammenzulebcn und, vor allem, kann sic auch von

anderen, wenn auch unter gewisscn Mfihen, erreicht werden.

Ubersetzt von Egon Giinther
aus: Rivista @

t
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Eine neue

oppositioneile
.

Jugendbewegung lIl

Italien?

von Cosimo Scarinzz'

fibersetzt von Egon Gi'lnther

aus Umanitd Nova, Dez. 89

»... Im Winter, indes, wird Tun'n zu

einem grauen Geifinde, einem

geschlossenen Gesteinsblock =rihnlich.

Und die Lebensstréme auf den ihn

durchziehenden Strassen lassen sich auf

unreine Zuckungen heller Aderrisse

zuriickfiihren. Wie auch immer, Turin

wird stets dem Mineralreich angehoren.
Es zu >>erweoken<<, hat stets die Wirkung
groBer Energien erforderlich gemacht,
starkeLeidensehaften, es aus dem Inneren

heraus zu beleben. . .«

Marco Revelli.

“Lavorare in Fiat", 1989

Sich fiber die Kraft der Leidenschaften zu

auBem, die die S traBen Twins in den letzten

Wochen belebthaben, ist schwierig fiirmieh.
Waren sie nicht stark genug, so waren Sle

zumindest geniigend lautstark.

Am Vormittag des 11. November orga—
nisierten der Centro Sociale Autogestito »I

Murazzi« und einige Studentenkollektive
eine Massendemonstration zu dem Thema

»Kein Heroin und keine Polizei<< adder
einige hundert Studenten und Jugendliehe
dcs C.S. teilnahmen. Eine Puppe, die Crax1

darstellte, wurde verbrannt, es wurden 6f-

fentlich einige Spliffs geraucht und danaeh
machte sich der Zug auf den Weg zur Uni-
versita't, in der cine Versammlung stattfln-

den sollte. Eine Gruppe Faschisten .hatte
jedoch unter dem Schutz dcr Pollzel den

Universitatshof besetzt und ein Flugblatt
veneilt. deshalb'kam es zu einigen auBerst

hcftigen Zusammenstossen zw1sciien.dcr
Polizei und den Kollektiven, wobei reieh-
lich Knfippelschlage ausgeteiltwurden,d1e,
untcr anderem, bci eincm Genossen cm

Schadcltrauma zur Folge hatten.

Trotz allem hielten die Demonstranten
ihre Versammlung gegeniiber der Univer-

sitat ab. Wahrenddessen erlaubte das Rele-
torat des »Giobeni«-Lyzeums der Pollu-

schcn Polizei (DIGOS) die Demonstranten
aus den Fenstem des Instituts heraus zu

fotografieren, obwohi einige Lehrer dage-

gen opponierten und hefs. die Tore der Schu-

le schlieBen, um zu verhindern, daB von der

Polizei verfolgte Sludentlen Sllch
1n das In-

hulc fliichten onn en.

ncrgggsesrcVorfall veranlaBte Lehrer und
Studenten Position zu belicncn gegen'die
autorita're Wellc, von dcr emith .Turmcr
Schulen betroffcn sind. Die Ereignlssc des

1 1.11. haben zur Bildung einer sehr breiten

Oppositionsbewegung beigetragen, der sich
auch die Lega degii Studenti (alias FGCI =

kommunistische Jugendorganisation, unter
neuem Finnenschild) anschlofl, die fiir den
23 .1 1. eine Demonstration ankiindigte.

An dieser emeuten Demo haben an die
3000 unter den Transparenten der Centri
Sociali IMurazzi und El Paso, einiger Schu-
len und der ‘FGCI’ teilgcnommen. Aufdem
Umzug mischten sich Parolen gegen Craxi
(Heroin undPollzei, diegleiche Scheifle,die
gleiche Schweinerei!) mitantifaschistischen
(Was machen wir mit den Schwarzhemden?
Ein Blindel (fascia) schnliren una' dann
verbrennen! ..) und mit auf Craxi und die
PSI gemiinzten Nonsens-Sprtichen (Wer
nicht springt ist Sozialist! ~ Gel, Gel! Ein
Kahlkopfbraucht kein Gel! )

Das Outfit variierte zwischen dem Mili-
tariook der friihen 700r Jahre, der Eleganzder 8061’, dem Trauerschwarz der Punx vom

Paso mit verschiedenen dazwischenlie-
genden Abstufungen und wurde durch den
verbreiteten Gebrauch palastinensischer
Kefias zusammengehalten.

Trotz massiven Polizeiaufgebots am
Rande des Demonstrationszugs, etwas Ge~
range] um die Spitze des Zuges zwischen‘FGCI’ und den Kollektiven und einer
gewissen Lebhaftigkeit der Parolen, gab eskeine Zwischenfalie.

Nach der Demo fand ei
besuchte Versammlung statt, auf der iibcr
Heroin, Auton'tarismus, Selektion, Schutzvon Veranstaltungen diskutiert wurde. Aufihr wurden verkauft: »0vvio« —

Zeitungverschiedener Kunstschulen, die eine be-sondere AufmerksamkeitdemWarencharak~
ter, den Kunst und Kommunikation ange-nommen haben, widmet;
»Veleno« — das Blatt des
nista S-Contro, das haup
des Autoritarismus und
sition aufgreift und

»Crak« —Zeitung autonomer K
mcineren Charakters. Das ve

gandamalerial, die Parolcn,
der Versammlung lieBcn eini
Elemente aufscheincn:
— die Verbindung zwischen dcr Tendenzauch voneinander verschiedenen sclbstver—waltete C.S. zu schaffen (I Murazzi und ElPaso) und der studentischen Mobilisierung.
TatsachlichfungierendieC.S.A.zusammenmit den Schfiler— und Fakultatskollektivenals ein Schmelztigcl fiir ein allgemeines
Unbehagen, fiir das Verlangen nach einernicht von der Ware gefonnten Gesellsehaft,fiir die Erfordernis autonomer Ausdrucks-moglichkeiten.
—das Gewicht »alter«

Selbstdarstcllungsfo

ne ziemlich gut

Collectivo Comu-
tsachlich die Frage

der Studentenoppo-

neille Propa-
die Debatte in

go interessante

Sprachslrukturen und
rmen in »neuen« Be—
eren Worten: die 70er

schein nach, ein stiften-
'nepolitische Generation

, all ihre Hoffnungen aufdie 90er richtet, von denen sie sich die Er-

ampfeallge- .

offnung neuer und ungeahnter MogllChlm
artet.

Earcliiir¥atsache daB der Kampf gfigenfgzgCraxi-Gesetzesvorschiag zur

Be-kZ-Unpnderleichter Drogen als ein vereinneitllchebrei_Faktor fiir die Herausbildung emer

veg ver-
terten Opposition, sich dem Umstetll

Frei-dankt, daB, Schule um SchuleZ
dle

saus-r'aume verengt wurden; Berecltilgung rdeweise zum Betreten der Geifiu‘ie $16?ausgestellt, die geringsten Ruckzug

Zigfl'lichkeiten untersagt, das Rauchen von

herzeretten auf den Klos und andere SC

ha.mehr. Die neue effiziente und [59111101111tische Schule zeigt jetzt ihr repressWes
n mdendes Gesicht.

..

_

c

Lf\r/eon den Forderungen nach einer

81:15"?digen Sehule, die die Bewegung foFor.gestellt hatte, wird fibergegangen :selet'derungen nach groBerer Freiiieit
un

“isbestimmter Gestaltung der elgenen

dunlgc'hdenke,daBdieseElement?Vonwllff1Iichem Interesse sind und ausretchen. '

- e-
zusammen mit anderen, eine brelte,

33:31“dehnte und komplexe Jugendbeweg
bilden.
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‘k Reviata Agitacién @ aus Buenos Aires

(vgl. Spendenaufruf in SF-33) hat die ersten

200,-DM per Anweisung erhalten. Das

Verfahren erwies sich als problematisch,
weil sich die Genossen ausweisen miissen.

Die weiteren bislang eingegangenen Spen—
denvonnochmalB70.—DM(Stand: 20.1.90)
werden fiberwiesen, sobald die Genossen

ein Konto eingerichtet haben. Die Inflation

in Argentinien hat sich jedoch weiter ver-

scharft, so daB unsereHilfe erstmal notwen~

dig bleiben wird. Die Genossen in Buenos

Aires bekommen die BM in Dollars ausbe-

zahlt, was ihnen derzeitgutweiterhilft. 200.-

DM werden so mehr wert als ein Monatsver-

dienst eines Arbeiters in Landeswahrung.
Es bedeutet nachwievor vie], wenn wir

monatlich wenigstens lOO.—DM fiberweisen

konnen. Spendet einmalig Oderbesser regel-
maBig jeden Monat mit dem Stichwort

ARGENTINA auf das Konto:

Trotzdem Verlag/W.Haug
Postgiro Stuttgart
BLZ 600 100 70

Konto-Nr.l38 74-706

Stichwort ARGENTINA

Bislang wurden gespendet: G.P., Karlsruhe

200.—; RM, Hamburg 25.—DM, R.M.,

Hamburg 30.—; CL, Berlin 10.-; SR,
Miinchen 100,—; U.B., Wertheim 150.—; xx,

Gelsenkirchen 5.»; T.P., Kim 50.-

)k MolIi-Zeitung fiir Volerust. SeitJuni 89
gibt es in Essen die Flugschrift Molli, mitt-
lerweile versucht sie sich als kleine anarchi-
stische Vieteljahresschrift mit Hang zur

Satire bundesweit zu etablieren. Es werden
deshalb »jede Menge Verkaufststellen,
Weiterverkaufer, Mitarbeiter und Leser
gesucht! Probeexemplaristgegen 1,50Brief-
markena erhaltlich bei:
Stefan Krc'z‘mer, Stichwort Molli, An derFliehburg 28, 4300 Essen-I6

*
AnarchiestattDeutschland.DerAuflcle-

ber gegen den Zeitgeist des nationalisti—
schen Irrsinns! Auf jeden Trabi, auf jede
Deutschland-Flagge gehort einer!
Schwarz/Rot, 8,50m:13cm, Verkaufspreis0,9ODM. Preis pro 100: 55,-DM, pro 50:
30.-DM.

G.Gr12nklee, Otto—Heise-Str2, 3163 Sehn-
de-2 'ab M5rl/Apfil:kid)Sehen die Glfic“

* Punk~Musicz Unter Schwarzer Flaggf
Antimedien hat eineneue Vertriebslistem1t
Independent Label~Gruppenz U.a. gibt’si
Intifada: LPmitTheEx,DeKift, ThePlOF-

- -’

mit Beiheft fiber den Aufstand in P31553112“
13,50 DM

Ka'mpfende Herzen: Single. Phiinix 21115 def

Asche, mitausfiihrlichem Beitextzu40-Iahre
B RD, 5 .-DM

- M,
Antidote: Single. Destroy Fasmsm, 3,501)
uva.

Bre-
Kontakt: USFA/SQ UAT, C/o Themroc:

merstr.42, 4400 Milnster

Uberweisungen an: T. S
tapBDortmund, Ktonr. 853 70—466(

46)

I. P0513170e

[1440100

d
29,m24““.W

sellgkelt
dahef

)k Kommune gesucht. Wif(

nicht in der Kleinfamilie und 5110116”
OderPlatz fiir uns in Kommune’ Hans—derenWohngemcinschaft mit ca. 5'10 3.11
Nie’Menschen auf dem Land irgenfiwo “.1
kl .

dersachscn, geme auch Einstieg 1n PT0-16
eh

only a dream? Schreibt in M3555? Cali
,

wenn ihr selber sowas sucht Oder dle Mogn
lichkeit zum Einzug erst in ein paar Mom“:

besteht !

An SF -I)?ed. senden: Chifire: Kollektiv lebefl



fir Ffir ein selbstbestimmtes Lernen! Seit

elnlger Zeitgibt es mitLehrerinncn und dcm

Direir an der Kieler Erzieherinfachschule

Ausemandersctzungen. Durch einFlugblall

wollten Schiilerinnen einer Klasse dies of-

fenthch machen. Die Reaktion — angeblich
well die Form des Flugblatts beleidigend

geWesen sei —

war, daB sich alle sechs Un-

terzelchnerinnen enrsehuldigen und sich

dlstzinzieren sollten. Was nicht geschah. 3

Schulen'nnen driickten sich dabei eher

frleundlich aus, so daB gegen sie die Repres-
smnsandrohung zuriickgenommen wurde.
Am 1.2., zwei Tage vor der Zeugnisvergabe

wurdlen an 6-8 Schulen Plakate zur

zeugmsverweigerung geklebt, u.a. an unse-

rer Schule. Am 4.2. bekam einer, der von

gen Siehulordnungsslrafen betroffenen Schii-

3f, eme Vorladung zur Kripo. Gegen ihn

31rd WBgen >>Storung des offendichen Frie-

Vens
durch Androhung von Straftaten und

1ferdacht der Anleitung zu Straftaten<< (§

D2'6
+ 130a) errnittelt.

>>Sle Gmppc sucht Kontakte in Sachem

Chulkampf<< und kann weitere Infos ver-

SChicken.

K’I‘VIA/R. c/o BuchladenZapata,Jungfern-
“leg 27, 2300 Kiel

atrium Bibliothek im Hamburger

libe

r ren

Zentrnm eroffnet.Wir wollen

si
rtfire/anarchistische Ideen alien interes-

erten Menschen leichter zuganglich

alien. IUber das Biiehcrverleihen hinaus

Sichtéljvg aktuelle Probleme aus liberlarer

1116in :1 uerenundunsereErgebnisseeiner
Eine 1C) .

st breiten Offentliehkeitvorstellen.

a WiIISkussionsgruppe ist im Entstehen.

Verfij personlieh nur iiber geringe Mittel

en uiznésmd
w1r aui Sach- und Buchspcn-

dieBibli
eld angew1csen, denn wir wollen

und selioka
anf dcm

neusten Stand halten

Cheri A110? bzvy. Ivergriffene Biicher su-

ire it
C verbilligteBiicher bzw.Rabatte

indn Von. Verlagen oder Einzelpersonen
_ alurlich geme gesehen.

dalsr 3:1“10113011
die Biicher gegen ein Pfand,

Nach dm euwert des Buches entspricht.

tleihzr Rnckgabe des Buches erhalt der

undhimr/STC Entleiherin das Pfand zuriick

der Bib?
am (hoffenllieh) cine Spende, die

ittel 7

lolhekskassc zuflieBt. Um crste

lanun «udbcschaffen, ist ein Konzert in

Zukomrgn,
essen

Erlos ganz der Bibliothek

e In
”CH s011.W1r hoffen im Miirz 90 fiir

ganglich zu sein
Onlakls L811, (3/0 Libertdres Zentrum,
gerszr27, 2000 Hamburg 6

S

*Fgggfl‘SO/Stasi-l’rozel} (Fortsetzung zu

Alfredo Mlcdlahenisehe Justiz verurteiltc

je 5 1/2 will?
Bonanno und Pippo Stasi zu

lasi ist 25 J

Jahren und 8 Monaten Haft.

der march.
ahrc all und gehort seit Jahrcn

nahm a

lstischen Gruppc in Palermo an.

den US$000“ darnaligcn Kampfen gegen

lutzpunkt 1n Comiso teil und war

unter den Unterzeichnem von Aufrufen zum

Kampf gegen dessen Installierung.
Bonanno ist 1937 geboren 11nd gelangte
wahrend der 70er Jahre zu einer gewissen
Beriihmtheit, weil er zugunsten des bewaff—

neten Kampfes optierte und diese Position

zugleich mit einer Kritik an den Roten Bri-

gaden verband. Das ffihrte zu einer Reihe

von Fesmahmen und Prozessen, jedoch aueh

zu Freispriichen und zu Polemiken mit

andercn italienischen Anarchisten. Bonan-

no nahm ebenfalls an all den Auseinander—

setzungen urn Comiso teil und rief einige
bedeutende Zeitschriften ins Leben (»Anar—

chismo«, »Pantagrue1«, »Croce nera« — fiir

die inhaftierten Genossen). Er veroffent—

liehte Biicher (zum bewaffneten Kampf, zu

Stimer, zur Selbstverwaltung) und Bro-

schiiren (Anarchismus und nationale Befrei-

ungsbewegungen). AuBerdemverantworte—

te er die italienische Herausgabe der Werke

von Bakunin in der Bearbeitung von Arthur

Lehning.

Infos aus: Couramfaltematy", Nr.91 (Dez.91),
Monatliche Zeitung der »L‘ Organisation
Commurziste Libertaire«.

* Nach 12 Jahren Action inder Musikszene

lost sich die Londoner Anareho-Band Poi-

son Girls auf. Alle geplanten Gigs wurden

wieder gestrichen und das neu aufgenom-

mene Material wird nicht veroffentlicht.

Dafiir erscheinen die ersten beiden LP’s

Hex und Chappaquiddick Bridge nochmal

neu auf Cassette.

bestellbar bei: XNTRIX, PO Box 299, GB—

London E I I IEF

* Nach 69 Jahren wird die anarchistische

Zeitschrift Nabat (= Alarm) in der Ukraine

wiederbelebt. Der erste Nabat wurde in

Kharkov von der Nabat Federation heraus-

gegeben, die bis November 1920 dieMach—

no-Bewegung publizistisch unterstiitzte. Der

heutige Nabat wird von einer Anarchogrup—

pe in Kharkov produziert, die sich der

anarchosyndikalistischcn KAS angeschlos—

sen hat.

* Auch in dcr CSSR formiert sich die

anarchistische Bewegung neu. Die

Grfindungserklarung der »Tschecho-

slowakischen Anarchistischen Union<<

(C.A.S.) liegt scit dem 10.10.89 vor:

Die CAS versteht sich danach als aim »of—

fener und freier Zusammenschluls von

Angehorigcn dcr anarchistischen Bewe-

gung.« Sie will >>eine freie Gesellschaft aulf

derGrundlagederfreienAssoziationen auf—

bauen«. Ihre konkreten Zicle sind bislang:

>>Freie Gruppen zu organisieren, Konmkte

und Zusammenarbeit zu crmoglichen, mit

einer Informations— und Editionsarbeit zu

beginnen, anarchistische Literatur zu sam-

meln, antimilitaristische und antinationali—

stisehe Tendenzen zu unterstiitzen, den

Bereich Internationales dureh dirckte Kon-

takte zu pflegen, sich klar gegen Terroris-
mus aussprechen<<.
Die Kontaktadresse soll vorlc'z‘ufig nicht

verojfenllicht Land nicht weirergegeben
werden.

* Anti-AKW-Demo am 11.3.90 in

Stendal/DDR! Stendal istAKW-Baustelle.
Dort soll —mitbundesdeutscherHilfe —eine

Anlage enstehen, die 4000 Megawatt Slrom

nuttels 4 Atomkraftwerkenproduzieren soll.

Autonome AKW—Gegner in Hamburg
organisieren Busse.

Kontakt.‘ BUU , Hohenesch 63, Tel. 390 61

67

~k BRD ohne Armee. Ffir Abriistung, Kon—

version, Soziale Verteidigung. Mitglieder-
versammlung des Bunds fiir Soziale

Verteidigung in Minden/Westf. 23.+25.
Miirz 1990, davon ist der 24. Mar: dem

Bundestreffen der Initiative BRD ohne

Armee vorbehalten.

Kontakt: Geschizftsste lle, Friedensplatz Ia,

4950 Minden, Tel. 0571/2 43 39

it Im Schatten der deutschlandpolitischen
Ereignisse finden auch noch ganz andere

Dinge statt: RadioVenceremos hat aufgrund
der sich fiberstfirzenden Ereignisse in El

Salvador einen Pressedienst eingerichtet,
mit dem sie sich u.a. auch gegen die Kam-

pagne der rechtsradikalen ARENA-Regie—
rung wendet, die jede unabhangige Presse-

arbeit zu verhindem sucht, nach dem Wah1~

spmch >>Der Krieg verursacht nicht SQViel

SchadenwiedieintemationalePressm(Zitat
von Horacio Rios, Abgeordneter der ARE-

NA).

Anfragen und Spenden bei: Sistema Radio

Veneeremos, Scharnhorststrfi, 5000 Ko'ln-

60, Tel. 0221/765852; Konto.‘ Karl Miiller,

Nr. 2 106 872 500, Bank fiir Gemeinwirt—

schaft Kb'ln (BLZ 370 101 II).

‘3? Es gibt cin neues Okodorf-Projekt,
dessen Ziel die Selbstversorgung in

moglichst vielen Lebensbereichen ist.

Nachdem die bisherigen Versuche im

Vorfeld gcscheitert sind, erhoffen die

Initiatoren nun auf die Verwirkliehung.
Kontakl: Jorg Sommer, Informationsdienst

0koa‘orf, PF 103 007, 6900 Heidelberg

1k Eine Flugblattsammlung aus Bochum

zum Thema Mannergewalt ist gegen

Einsendung eines selbstadressierten und

frankiertcn (3 ,ZODM) Riickumschlages (c4-

Forrnat) erhaltlich bei

NOT~STAND, c/o Universitc'its-A ntiquariat,

Universitc'itsstrafle 150, 4630 Bochum



Vom 26. bis 30. Mc'irz I990 findet die 8.

Bremer Frauenwoche statt. Thema dies-

mal: Rassismus und Scxismus —Frauen nnd

Fremde. In iiber 100 Einzelveranstaltungen

an der Uni Bremen werden dieseFragen aus

verschiedenen Blickwinkeln diskutiert. Es

geht um Frauen- und Lesbenbewegungen,

um Widerstand undKample in den Landern

der »3.Welt« und der »1.Welt«, um die

Auswirkungen dcs EG-Binnenmarkts auf

einheimischeund eingewanderteFrauen,um
das neue Ausliindergesetz. Geplant sind

Gcspriiehe zwischen islamisehen und christ-

liehen Frauen, fiberNatiotionalsozialismus,

psychologische Erkliirungsansatze von

Fremdheit und Rassismus u.v.a.m.

Alle Frauen sind herzlieh eingeladen. Kin-

derbetreuung ist kostenlos, es gibt Schlaf-

platzvermittlung.

Kontakt: Bremer Frauenwoche, Uni Bre-

men,FB II , Poslfach, 2800 Bremen 33, Tel.

0421—2182101.

Vom I8.~20. Mai 1990 wird in Bielefeld ein

bundesweiter Kongrefi zur juristisehen

Ausbildung stattfinden, den der “Bundes-

arbeitskreis kritischer Juristcn” (BAKJ)

organisien. Der BKAJ versteht sich als Teil

der Biirgcrlnnenrechtsbewegung und hat

sich im Dezember 89 in Freiburg bundes—

weit organisiert. Seine Ziele venritt der

BKAJ in der rechtspolitisehen Zeitschrift

»Forum Recht<<.

Kontaktadresse: Christian Rath, Malteser-

ordenstr.46, 7800 Freiburg, Tel. 0761/

482063

Vom 2 .—4.Mc'irz 1990 findet inHamburg ein

"

tionen,

Kongrell zu Paléistina statt. Organisiertvom
Arbeitskreis zur Untersiitzung der Intifada

und den Freundlnnen des paliistinensisehen
Volkes e.V. setzt sich der KongreB zum Ziel

»dic intemationale Begenung fiber das Ni—

veau offizieller Kontakte zwischen Institu-

Verbanden oder Parteien

hinaus(zuheben), Zielgruppe sind Menschen
'

aus verschicdenen Initiativen, Kirchen und

Gewerkschaften, die im direkten Gespraeh

mit den auslandischen Gasten einen Ein-

bliek in die konkreten Veréinderungen der

paliistinensischen und israelischen Gesell-

schaft gewinnen kennen. Daraus kennen

und sollen neue Formen der praktischen
ZusammenarbcitundDiskussion entstehen..

Der KongreB soli folgende Themen behan-

deln: Die Veriindcrungen in der palfistinen-

sischen Gescllschaft, die Rolleder Frauen in

der Intifada, dieVeranderungen in der israe-

lischen Gesellsehaft, PalastinenserInnen in

Israel, die Bundrespublik und der Palsatina-

Konflikt.

Da UbersetzerInnen bezahlt werden miis-

sen, betragt der Teiinahmebeitrag 20.—DM,

Studenten, Arbeitslose, Sozialhilfeempfan—

ger, Asylbewerber 10.-DM.

Kontakt:Freudlnnen des paliistlnensischen
Volkes e.V.,PF304145,2000Hamburg-36,
Tel. 040/8503906

* Schwarze Tage in Berlin Ost und West

geplant! An dem zweiten Treffen derAnar-

chistischen Koordination Ost-West.Berlin

in der Umweltbibliothek Ost-Berlin am

28.1 .1990nahmen schfitzungsweise30Lcute
tcil. Gesprachsthemen waren die Perspek—
tiven des Anarehosyndikalismus in Berlin,

ein Libertines Zentrum in Ost—Berlin und

Schwarze Tage 1990.

Kurt Wafner konstatierte das Inte—

ressc der FAU-Ost an einem soliden Zen—

trum in gesichcrten und annehmbaren Ramm-

liehkeiten. Andiskuticrt wurde dieFrage des

ehemaligenFAUD-Vcrmiigens, dessen fru-

here Standorte ausschlieBlich im Osttcil der

Stadt licgen, sowie das Schieksal der »Ba-

kunin-Hiitte« (vg1.SF-16, 1984, Berichtvon

Fritz Scherer,noch1ieferbar) in Thiiringen.
Mit einer Rechtsform der FAU ware meg-
licherweise eine Wiedererlangung der von

den Nazis cnteigneten und konfiszierten

Verrndgenswerte zu erreiehen. Es wird an

die Herausgabe einer Berliner anar-

chistisehenZeitung gedaeht, wobei abernoch

nicht klar ist, ob es ein gemeinsames Projekt
mit dem Libenaren Zentrum Ost werden

kann.

Die Besetzung der Raumlichkei-

ten fiir das Libertfire Zentrum Ost kam am

27.1. nicht zustanrde, (121 die Durchsetzbar—
keit bei dem betreffenden Gebéiude relativ

negativ eingeschatzt wurde. 1m Libenaren
Zenu'um sollen verschiedenste Gruppen
nebeneinander und zusammen nnter einem

Daeh arbeiten.

Fiirdie Sehwarzen Tage 90 wurde

eine Vielzahlvon konkreten Veranstaltungs-

vorsehlagen gemaeht. Ein Lewenanteil

kommt von der Graswurzel-Gruppe Berlin

West. Das Speklrum geht fiber Theater.

Video, Film, Vortr'age, Diskussionsveran—

staltungen bis zurdickenFetemitBandsam

27.4.Die Schwarzen Tage finden vom 23.4.

bis 1.5. statt, und zwar vor allem in Ost-

Berlin.

Eine Beteiligung an der »Revolu-

tionfiren Maidemo<< in West—Berlin wurde

von alien Anwesenden mit 'auBerster Skep—
sis betraehtet. Die Stimmung war eher dage-

gen. Das konlcrete Verhalten wird aber auf

dem niiehsten Treffen noch diskutiert wer-

den miissen. Auf die rituelle Randale hat

jedem’alls offenbar niemand Bock. Eine

Alternative ware eine Beteiligung an

Aktivitfiten im Osten der Stadt. Auf der

DGB-Demo wird die FAU priisent sein.

Kontakt: A-Ladcrt in Moabit, Rathenower

Strafle 23, 1000 Berlin—2], (U—Bahn

Birkenstrafle,S—BahnlehrterStadtbahnhof),
Tel. 030/394 61 67

* Subskriptionsangebot:
Bis zum Juni 90 sollen im Trotzdem-Verlag

u.a. zwei Biicher (wieder-)erscheinen, de-

ren Endpreis aufgrund der hohen Produk—

tionskosten und der investierten Arbeit bei

34,-DM liegen muB. Wir bieten deshalb

vorab beide Biicher alien SF-LeserInnen

zum Preis von 25 .-DM bei Vorauskasse bis

zum 1 .490 an. Ein Verfahren, das uns auch

dieFinanziemng erleichtert. Es handelt sich

um:

Ulrich Klan/Dieter Nelles: »Es lebt noch

eine Flamme<<—ZurGeschichte der FAUD,

dcs anarchosyndikalistisehen Frauenbunds,

der Asy—Jugend, der Siedlerbewegung “nd

Kullurinitiativen im Rheinland bis zum

Widersland im Faschismus. Die zweite

Auflage wird fiberarbeitet und durch cin

ausfiihrliehes Literaturverzeichnis crg'iiIIZl-

ca. 400 S.

HellmutG. Haasis (Hg .): Walter Krivitsky
- Ich war in Stalins Dienst. Krivitsk)l war

Offizierdcs sowjetischenGeheimdienstsfiir
Westeuropa und damit 1agen in seinem

Zustandigkeitsbereieh die Vorbcreitungen

des Hitler-Stalin-Pakts, die Verhaltensmafl-

rege1n der westliehen KPs Oder die auBen-

politisehen Absichten Stalins im Spanischen
Biirgcrlcrieg. Krivitsky war einer der ersten

Stalin-Agenten, die Interna auspaCkmn'
Seine Enthiiilungen wnrden als MfifChen

denunzien, was ihn abernicht davorschiimc'
einJahrnach Verbffentlichung dieses BuCheS

1938 geselbstmordet zu werden. Hellmul G-

Haasis versueht in seinem ausl'iihrlicher1
Vorwort die Umstéinde von Krivitskys

Ausstieg und Tod zu klaren und geht den

Fakten nach, die sich heute als nahezu

vollstfindig richtige Enthiillungen erwiesen

haben.

Kontakt: Trotzdem-Verlag, PF 1159, 7043

Grafenau-I ,

Postgt'ro Stuttgart - W. Haug — Ktour]3874'

706
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l3ber Sin

auch lf11m€erda§hei13en mag) .und ein schriflliches Interweyv
.-

Und ZWeek illegaler Zeitschriftenproduktion zu verbffenth—

a8 ‘

, Erkehnthis‘jderErmittlungsbehc'jrden, '1
- 'E‘Hefausgeber'des‘Interyiews identischfmitde,n.Verfassern,vr

.

.n‘if“Du_rchsUghuxngst)’(25:311quliegtdieAnnahmt‘anahe,"1118131311?r 1

-

n berens einschlégig békanhtgewbrdenen Verlag nicm nur die 1

’

.e' ‘19.". Du‘rchysuéhUngen-Werdén‘béiAurorA Geschéflsunte”?
'

1

'

erBrosch‘flrelvAuslieterungsrephnUnge‘n UndKorrespiondenz 11

‘

. 1 , Durchsuchu ng erfolgte nggh§
V

'SF’We'tin der D1urchsuohu,ngsanérdnung § 102 StPO‘zrtIert a

’n am "1311' durchau‘é Beschuldigtersein, b'ei § 103 8190
‘

V '

iSt man kein Beschuldlgf.

Qabe einer illegaleh Zeitschrift 2u unterstellen, WifktledOCh
‘

es-Vé‘rdachtsderWerbungffireineterroristisch *

§ .1 291(3) SIGB‘ermattelti Laut: ‘Staatsanwain'schaft ethhaVlt
mgr anderefi} in d‘er Form von Originalre'

roristische‘n V
‘ stlge Tege,

m denen Ziele Lmd Methdden' "

.1 f 1 11 erermgungen’ ole Armee Fraktio
‘ 7: ‘V

-
1'

Zellen DFoPaQiert'Werdenf‘1' .

‘

'

.

1 .n. uqdv’fieyq
.89be’i’AUrorAsicher'g’estellfen'Fiéchnun 5

VI

‘

V

.1
‘ _ ‘. . .

unterla-1, 1

e Staatsanwaltschaft‘ Berlin, ver'mutlich aufggmd einer.
'

V

V

vede‘r5Bur1de‘sanW3ltSCh‘aft,eine Béschlagnahmeaktiondgrv
’SChWa‘rzeniTeXte‘;j1Die's'e Maflnahm‘e'wére Vergleichbar mu derAk’tir .

en ”das info f
V

'

VV
V

V

1

1k yeriaggmesen;
‘

_

.

1.
. .1 .

Der. Emit“ungsracme‘ruam”Kammergericht‘iehnt'denVAntrag des
’

VV

hiuB vom'11112.89jedoch ab..,,D'er Ahtrag'hatV 1

.lgommen nichtals BeWeismittéIflirdie 7
'

iI gdie Ve'rbreitung der Broschfir'e (des
V

'g furtermris'tiscne,vereimgungenidar— V

' ,,‘D11e1Te‘:?(te sélbstV; rdi‘e' zum Teil’éégenfiber'derr Originalenverklei-
'

'V

:
1 ‘1 nertwie‘dergegében werdembeiassensich‘mit‘zahlrleic'hen Themen. ~

‘

fDabei'Dberwiegen dieie‘nigenkdieikeingn we’rbenderi Charakter fflr
'

. noch-b‘estehende terroristische Vereinigungen besitzen. Danach fin.- 1'
den'sich in der Broschfire politischduristische. Bei‘trége zu den ’Zen-

' surparagraphe’nfi29,1129aund130a‘, unterihhen Auszage aus einem

.Artik'egl des'G‘eneralbundesanwalts; ,

'

*

. die‘BroschiJ‘re aufgenomm'enen T9 t6. die einen fur 'terroristiische.

‘. :Hiern‘ach’treten diejenige'n m

Vereinigungen werbenden Inhalt’haben. nicht nur 'vorn Umfang her

ngege‘nuber den ‘andereaneitr'a’gen z'Mflck; Sié sinwd auch in theoreti-
: schenyErfirterungeh; Information‘en und ‘MeinungséuBerungen Zu

dem Problem staaflicher ‘ZénSurf sowie'in di‘e 'Schflderung zahlrei-
'

‘
.

c‘her, zum Teit 20 Jahre‘zurt‘Jckliegehder s‘trafprozessuale'riMaBnah-
rnén gléichsam eingebettet.rNach dem Inhalt und derAufmachUng 1,

'

der BroSchflre erscheintves demgeméB plausibelgdafl die genannt n
1

Texte in'der Broschflre Wiederg‘egeben we'rden, weil'ohne sieaus dér

Sight derHerausgeber eine Do’kumentalion-flb‘er diie EntwiCklung ‘der
'

politischen'Zensur‘ in derBUndesrgpublik' unvoilStéindigwére.’ Die
. von der Bundésanwaltschaft in einémMermerkwm 7. VNQvember

"

’1 1989 ’vertreterie Auffassung, die Wiedergabe der Texteerfolge nur’

, Vordergrijndjg zumZweckederDokumentation,findet in dérBroschii- 1

'

re s‘elbst keine ausreichende Grundlage. Die Verfasser bzw.,Heraus-
1 geberder Broschure beffirworten es zwarerkehnbar, linksextremistiJ

sches Gedankengut auch dann zu veréffentlichen und zuverbreiten,

we'nn dadurc'h gegen strafrechtliphe \Bestimmungen VerstoBen wird,V
weil dies nach'ihrerAuffassung ein notwendigerTeil‘desj Kampfes ger.

gendie politische”Zensur‘ darstellt. H ierau's folgtaber noch nicht,1daB . ;

'sie mit ‘der Broschflre auch das Ziel eine'r propagahdistisdhenv Stér- .

kungterroristischtarVereinigungen verfolgen.“ . 1,

1

7

>

Auch wenn esindiesem Fail durchaus erfreuiich ist, daB derzusténé
'

1 Vdigé Ermittlungsrichter die Herausgabe und Verbreitung der {S'cnwar-
‘

zen Texle‘niCht als ’Werbung fflrterroristische Vereinigungen‘ sieht,
heiBt' diesnicht,VdaB das Buchauch in Zuk'unft ohne Repre'ssionsver:
such'evertriebe‘n warden kann. Und obwohl die 129a5Verfahren ge-

gen Verlag und Vertrieb im Dezémber 1989 eingés‘tellt Warden, kénn

jederzeit eine andere Staatsanwaltschaft einen emeuten Antrag auf ,

1 Beschlagnahme der ’Schwarzen Texle‘stellen. Allerdings isteswahr— ;
‘

'scheinlicher, daB» es bei dem einen Versuch bleibt.
-

Denn bekanntermafle‘n hinterIVassen solche Erozesse nicht den be-

sten Eindruck be‘i einer aufgeklérten liberalen Offemlichkeit. Es ware
'

1
doch etwasgrotesk,dieholléndischenw Herausgeberund bundesdeut-

'

schen Verlegerbzw. Vertreiberwegen einer Dokumentation zur politi— .1

schen Zensur in der BRD (die im’juristischen Sprachgebrauch natflr-

Iich nicht existiert) mit dem Gesinnungsparagraphen 129a aufdie-An-

1 klagebanvk zu setzen1,

rr'efe der Géfangenen aus der RAF? aus dem,
‘-

5 .
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Jahre

Freier

Fall

Kulturschock Zelle:

Unsere Wi‘msche sind

Erinnerungen an die Zukunft.

Trotzdem Verlag, Grafenau

1989, 25,- DM.

Wenn manche das unruhige Jahr 1968 als

Keimzellc oder Ausgangspunkt gegenpoli-

tischer und subkultureller Bewegungen mit

feuchten Augen und nostalgisch beschla-

genen Zungen zum Mylhos erklaren, ist

denen, die heutepolitischbcwcgt sind, wcnig

gcdient. Und der rote und schwarze Faden,

der sich durch 21 Jahre BRD-Geschichte

zieht, ist dadurch nur schwer auszumachcn.

Dal} es so cinen Faden gibt, haben die Reut-

linger Zelle-Leute mit ihrem ungewohn-

lichen Buch jetzt bewicsen. Wie konnte

Gegenkultur besser dokumentiert werden

als iiber die profane Existenz eines wider-

spenstigen Kulturzentrums inmitten einer

frischgebackencn GroBstadt, die es sich lei-

sten kann, ihre Kanaldeckel in der FuB-

gfingcrzone zu vergolden.
Nicht weniger als 41 Autorlnnen schrei-

ben iiber die Zelle. Sie geben autobiogra-

phisch-reflektierendbis sozialpadagogisch-

analysierend (Tilo ch‘ick) Traume, Erinne-

rungen, Wiinsche, Realitéiten, Schwierigkei—

ten, Utopien, Provokationen, Entt‘ciu—

schungen und Hoffnungen wieder, die eng

mit “ihrer” Zelle verlcniipft waren und sind.

Dic Zellc erscheint dabei als Lebenszusam—

menhang, als “Raum gelebterUtopie, geleb—

ten Widerstands”, als “Beginn ciner wun-

dcrbarenFreundschaft”, auch als “Miill- und

Sektglaskultur”.
DaB sie sich immer wieder teilt, daB sie

dcr starting-point ffir Initiativen, Perspekti-

ven und Altemativen fiir cine andere Stadt—

kultur war und ist, kommt in vielen Aufs‘at—

zen zur Geltung, aber auch auf dem (fast

vollstandigen) nachgereichten

Programmabdruckzles fehlt ironischerwei—

se ausgerechnet eine Theaterveranstaltung

des Trotzdem-Verlags mit dem Stiiek

»Manche habens Miihsam<<, aufgefiihrt von

ciner SpeyrerTheatergruppe um den Stiicke—

autor Klaus Haag] z.B. das Schiilerinfo mit

dem SDS-Tiibingen, die Chile-Diskussion
nach Pinochets Putsch, die Frauenveranstal-

tungcn bis hin zu PROFAN (Feste gegen

Kn'astc), spiegeln die jeweilige Aktualitiit

politischenundkulturellenEngagementsder
Zelle wieder. Auch der Anspruch auf inter-
nationale Solidaritéit gegeniiber anderen

Landern, die rcpressiven Meehanismen

ausgesetzt sind, wird thematisiert. “Von

‘BewuBlseinserweitcrung’ istdie Rede, ...u.m

Menschen ein ‘richtiges’ Verstandnis der
Welt und ihrer Verhalmisse aufzuschlie-
Ben”, berichtete cine ehemalige Zelle-Mit-
arbeiterin, die inzwischen in Rom lebt.

Viele Musiker kommen zu Wort, denn

Nlu51k ist Ausdruck des Iebensgefiihls ist
Bmdemittel zwischen Kultur und Alltag -

und das kann in Reutlingen nicht ohne die

Zelle abgehen. “Von der Zelle und der
Musfltszene fand ein gegenseitiger Aus-
tausch statt” oder “Die Zelle ist nicht der

Tanzpalast fiir alle Richtungen, sondem fiir

-_L//_\

die Leute da, die sich in der Zelle bcwegen

und da engagiert sind.” Die Zelle schreibt

eigene Musikgeschichtc nicht ohne die

Musiker, die in ihr spielten.
Das chle—Buch ist auch eine Augcnwei—

de, es macht SpaB durchzubléittern. Zahl—

reiche Reprints von Plakaten, Collagen und

Photos bildcn 21 Jahre Zell-Teilung ab;

Flugbliitter, Zei tungsausschnitte, Innenauf-

nahmen mit Realismus-Effekten, Graphi-
ken und progressives Stilleben zeugen V011

Phantasie und Einfallsreichtum beim La)"

outen. Den Hohepunkt stelll freilich der

Einband dar,derdieZelle-Mitarbeitcrlnnen
versammelt in Vorder- und Hinteransicm

ableuchtet. Dies wirkt wie ein passioniertes
Stand-Bild, Kleider machen Leute und

umgekehrt - Godard hatte an soviel Sym-
bollcraft seine Freude.

DieZelle erinncrt mit ihremWerk an die

Zukunft. Das utopische Moment, das im

Wunsch enthalten ist, weist aufZnsammen—

hange, die ihren Ursprung im Hier und Jetzt

haben, ohne das Kommende auBer Acht zu

lasscn. Das Gegensatzpaar Erinnenmg
—

Zukunft ist vergegenwfirtigt in einer

(selbst)kritischen Bestandsaufnahme einer

21jahrigen Epoche, die von Scnsibilitét und

Radikalitfit gleichcrmaBen gekennzeichnet
ist und als Reaktion auf gesellschaftliche
Mifiverhaltnisse verstanden werden muB.

Sobleiben zum SchluB das realistische State'

ment eines Autors: “Die Zelle hat die Revo—

lution nicht gemacht, aber sie auch nicht

yerraten.” Der ‘Kulturschock’ riittelt im

Uberbau, und dort ist die Zelle seit21Jal1I611
ein pulsierender Brfickenkopf: ‘Weml der

sich findert, zittem die Mauem der Stadl’
‘

Right on, viel Liebe.”
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Literatur — Literatur — Litera-

* Gediehte »Gegen den Strom«

Ge§chrieben von Peter Bemhardi, Andreas

G511. Thomas Griesbaeher, Werner Ort—

miiller, Karl H. Schneider und Peter Schiitt.

POeSIe zeugt immcr von Phantasie; die sucht
man bei den Machthabem vergebens. Die

antasie, um die gegenwartige Lage be-

Vfllfit zu machcn. Die Phantasie, um ange-
SlChls dieser Lage den MuL nicht zu verlic-

“in. sondem zu stfirken. Die Phantasie, um

die Visionen von ciner besseren, ciner gc-

reChteren, ciner friedlicheren Well wahrzu-

gehrnen, zu verbrciten, umzusetzen.

$315 Bandchen (748.) isL gegen Uberwei—

fling :(On'6,80DM erhéiltlich: Poslgiro Frank-

tak ’.
arm Puck, Klonr. 515226-605. Kon-

t‘ AK Karl Liebknecht, Eschersheimer

ndstr.455, 6000 Fran/g’urt-S0

$319, Hamburger AKTION dcs Nautilus

u” ags hat em Sonderhefl »Sozialismus,

in ted Volkssouverfinitéit<< herausgcbracht,

erkrem Dokumente (d.h. Grfindungs-

erguflgen, Programme, Manifesto) der

Sind Sigten Linken inderDDR abgedruckt

Sich‘d
nlcr

den verschiedenen Gruppen, die

habenerglcreingten Linken angesehlossen

”Platt} efmdet SlCh auch die Gruppe

SeIbswwm._Rat.ebewegung« aus Hallo, die

.

eZ‘CITSlflndlichnochnichtdieEhrchatte,
11nd 1:

0 1m

deulschen Femsehen (West)

SOzial'
u. lun. In 1hrem Aufrul” »Fiir cine

es
lSUSChc deulschc Riiterepublik<< heiBl

U.a.:

)Afriizr’lerf wiruns der revolutioru'iren, basis-

Elise minim-hen Traditionen, beleben wir

n Wirl Zeitgemapcn Inhalten, and begin-

”SC/1e); Endlwil emen wahrhafl demokra—

mditio allallsm‘us aufzubauen‘ Solche

SuChen ’33" Width der Riitebewegung zu

[Won 1.91526“
blieb in der Novemberrevo-

fluch
/1 9aufhalbem Wegeslchen, und

nach dem Neuanfang in den Jahren
"ac

.

es
@945. Wurde sze dureh den Stalinismus
Elllgt.

zumlzlggjn Mr die Rdlebewegung endlich

“men na 5;
"Idem

WhlraufallenEbenen, von

deMOkfalC- Oben, eme sozialislische Rdte—

arbeite,
1e aufbaucn. Eile tut not! Die Zeit

demogr5586" fins. Je .rpdter wir anfangen,
erWird die Gefahr, auch die Ietzte

:38
zu vertun. (. . .)

Deshafb gash; mufl vom Volk ausgehen.

8n, fiber :- alffallen Ebenen Rifle zu bil—

urchche;
1e die Interexsen der Mcnsc'hen

017m:

21 Werden. Rdte sind betrieblich

dire/(t und

unal
fiurch Vollversammlungen

derder bagehelm Zu wc'ihlen. Alle Mitglie—
'

jeder lS_dC"10/<rizlisc}z gewdhlten Rifle

“’Chdi Vzeu
reChC’LYChaftspflichtig und

8

Ollvcrxammlung abwdhlbar. Die’
eiz

..
0’ R" -. ..

.

sta ate (it offenllzclz und damill
.

Die R3 oner/llerbar.
e or

ganisieren regelmt‘zflig 07km”

k

Iiche/lrbeitsgruppen. Damithabensie stari-

digen Zugriffzu den Ideen des Volkes. Rdte

sind organisationsunabhdngig.
Parteien Lind Organisationen kb‘nnen nur

iiber gewiihlte Vertreter in den Rdlen

wirken.

Die Rdtebewegung wird einen national

koordirzierenden Volksrat hervorbrin-

gen. (...)
Grundwerte des Ra'tesozialismus sollten

sein:

— Verfassungsmaflige Anerkennung aller

Menschenrechte

—D0minanz gemeinschaftlichenEigentums
an Produklionsmitteln

—Anlimilitarismus, Antifaschismus, Gleich-

heir der Rassen, Volker Lind Nationali-

tdten

— Entmilitarisierung der beiden deutschen

Staaten im Rahmen einereuropc'iischen

Friedensordnung
— Aufrechterhaltung der staatlichen

Selbstdndigkeit der DDR bei freund—

schafllichen Beziehungen zum Volkder

BRD

— Dkonomische, soziale und 6kologische

Gesundung der 'Dritten Welt', auch

durch freiwerdende Riistungsausga-

ben.«

Diese Plauform wurde im November 89

veroffemlicht. Das Sonderhcfl der AKTION,

auf dessen Titcl cine Zeichnung Conrad

Felixmiillers abgebildct ist, die einen agi-

ticrenden Ouo Riihle darstellt, cmhéilt zu—

dem Lahlreiche Kontaktadressen. Es kostct

8,—DM und ist beziehbar iibcr die Edition

Nautilus, Hasseslr..22, 2050 Hamburg-80

DIE AKTION
Zeitschrift fiir Politik, Literatur, Kunst

SOND-ERHEFT

Die DDR als

sozialistische
Alternative

Dokumente
der Initiative

'

>>Vereinigte Lmke«
Uber Rate, Volkssouveranitat

und Sozialismus. 68 S., 8.~ DM

In jeder guten Buchhandlung!

Edition Nautilus
HassestraBe 22 — 2050 Hamburg 80

Der Redaktion zugesandte

Neuerscheinungen:

Luigi Malerba: Silberkopf. Erz'ahlungen
aus dem lLalienischen. U.a. iiber ein

Liebespaar, das sich und die Konven-
lionen in die Luft sprengt. Quanheft 168,
Verlag Klaus Wagenbach, AhomstrA,
1000 Berlin-30; 123 S.

Luigi Malerba: DerProlagonist. Ein Roman
aus der Erzahlsicht eines Penis. 157 S.,
16,-DM Wagenbach Taschenbiicher,
Ahomer.4, 1000 Berlin—30

Peter Kropotkin: Gegenseitige Hilfe in der
Tier- und Menschenwclt, Neuausgabe
der Verlagc Monte Verita, Lowengasse
31, A-1030Wien und Trotzdem-Verlag,
PF 1 159, 7043 Grafenau-Doffingen. Mit

eincm Nachwort Homing Riuers und

biographischanalcn zu Kropolkin. 332

Seitcn, 28,-DM

‘k Angelika Thomas (Hg.): Und fiber sich

keinen Herrn. Dokumente zur Ge-

schichle der Arbeiterbewegung in Augs-
burg zwischen 1848—1918. 3 Bande im

Schuber.

Band 1: Einigt euch und ihr seid frei

(1848-1918)
Band 2: Augsburg hinter den Barrikaden

(1918-1933)
Band 3: Die alten und die neuen Herren

(1933-1954)
Alle drei Bande geben einen Einbliek in

dieGeschichtedersozialdemolo‘atischenund

gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung

Augsburg; sie gebcn jedoch auch fiir Anar-

chistInnen einen interessamen Einbliek in

die Entwicklungslinien dieses Teils der

Arbeiterbewegung zwischen November-

revolution und Restauration bis hin zur

Volkspartei nach dem 2.Weltkrieg
Besonders interessant ist Band 2 mil

dem Schwerpunkt Novemberrevolution/

Raterepublik/Kapp—Putsch. Die einzelnen

Kapitel drucken Dokumente u.a. zur Arbeits-

losigkeil bei Kriegsende, zur Agitation der

Frauen fiir die Wahlen, zur Ermordung
Luxemburgs und Liebknechts und Kun

Eisners, zu Versuchen einer Vereinigung
von SPD and USPD, zur ersten Phase der

Raterepublik und deren Niederschlagung
usw. A V—Verlag, Schroeckstr.8 , 8900Augs—
burg, zus. 13008.



Theoriebl'icher im

Trotzdem Verlag

Aktuelle Theorie

Wolfgang Haug/Herby Sachs (Hg.): Die

Ausblendung der Wirklichkeit. Politi-

sche Essays zu Medien- und Kulturkri-
tik . Herby Sachs und Jorg Auberg beschaf—
tigen sich mit dem EinfluB der neuen

Medien aufunsere Wahmehmung. Stefan
Schiitz untersucht die patriarchalen Ver-
héilmissebeider deutscher Staaten, Uli Klan

zcigt wie sich freie Kiinstler gegen Ver-

cinnalunung wehren konnen, Wolfgang
Haug zeichnet die Geschichte der Zensur
nach, Marianne Kroger macht die Kultur-
kritik Carl Einsteins wiederverwendbar,
Elisabeth Rohata untemimmteine Sprach-
kritik. 148 St, 16.-DM

Wolfgang Haug/Friederike Kamann

(Hg): Selbstverwaltung—die Basis einer
befreiten Gesellschaft. Mit Beilragen
Bookchins, Colombos, Prandstrallers, Gui-

duccis, Lanzas, Schecters zu Problemen

der Selbstverwaltung in Betrieben und in

der Gcsellschaft. Beleuchtet wird das Ver-

halmis von Selbstverwaltung zur Okolo-

gie, zu neuen Technologien und in der

Okonomie (cine Mischform auf der Basis

des Markts?) 186 S., 14.- DM.

>>Klassische Theorie<<
Peter Kropotkin: Eroberung dos Brotw.

Voraussetzungen fiir eine anarchokom-

munistischeGesellschaftsordnung werden

anhand einiger existentieller Probleme

(Wohnung,Lebensmittel,ArbciLKleidung
etc.) durchgespielt. Ziel ist, das Wohler—

gehen des Individuums und der Gemein—

schaft gleichberechtigt im Auge zu behal—

ten.. 175 S., 17.—DM

Peter Kropotkin: Gegenseitige Hilfe in

der Tier- und Menschenwelt. Die Soli-

dariu‘it im Gegensatz zum Recht des Star-

keren wird als Moment aller Entwicklung
dargestellt, mit ihrer Hilfe sollen alle hier-

archischen Denkmuster abldst und eine

neue menschliche Gesellschaftohne Auto-

ritat geschaffen werden. Mit Lebensdaten

zur Person Kropotkins. 333 S., 28.— DM

Wer Interesse am Gesamt-Programm hat, for-

dere das kommentiene Verlagsverzeichnis an.

Trotzdem-Verlag
Postfach 1159

7043 Grafenau-l

Tel. 07033/44273

utopisch”

soll eine umfangreicheTextsammlung heis—
sen, die Artikel des Anarchosyndikalisten
und Antimilitaristen Augustin Souchy ent-
halten wird.

Bernhard Arracher und Hans-Jfirgen Degen
haben Beitrage Souchys ausgewa'hlt, die
zwischen 1928 und 1984 erschienen sind
unddie als Materialiensammlung eine wich-

tige Erg'anzung zu den politischen Erinne-

mngen “Vorsicht Anarchist” darstellen und

Souchys Schaffen lebendig werden lassen.

Erga‘nzend dazu wurdenwichtige Interviews,
Dokumente und Photos aufgenommen und
eine Bibliographie der bislang aufgefun-
denen Souchy-Artikel erstellt.

Inhaltlich gliedert sich das Buch in 16 Kapi-
tel, die den Anspruchhaben, der Personlich-
keit Souchys gerecht zu werden:
- Steckbrief: Augustin Souchy —Zur Person
- Theoretische Artikel zu den Grundlagen

des Anarchismus
- Beitrage zur Geschichte des Anarchismus

und Anarcho-Syndikalismus
-

Auseinandersetzungen mit Kapitalismus,
Sozialismus, Kommunismus”

-SchriftenzumMilita1isrnus, Antimilitaris-
mus und Pazifismus

- Deutschland: Der Weg in den Nationalso-
zialismus

~ APO, Studentenbewegung und der Anar-

chismus
- Die russische Revolution und ihre Konse-

quenzen
- Spanien: Monarchie, Biirgerlqieg/Soziale

Revolution, Diktatur
- Israel und Kibbuz
— Lateinamerika
- Erfahningen und Erlebtes aus verschiede-

nen Landem
- Kulturbcitrage
- Literaturberichte
- Biographien
- Uber die Zukunft des Anarchismus
Wir bitten nun alle Freunde Souchys uns bei
der Verwirklichung dieses Projekts mate-

riell in unterstiitzen. Wir rechnen mit Aus-

gaben fiir Satz, Druck und Bindung, die
zwischen 10.000.— und 12.000.-DM liegen
diirften und brauehen dazu Ihre Hilfe. Dies
kann auf zweierlei Weise geschehen:
- durch Spenden auf unsere Konten. Alle

Spenderlnnen werden selbstverstandlich im

Vorspann des Buches genannt werden:

Volksbank Sindelfingen -

W.Haug/
Trotzdem-Verlag - Ktonr.42 622 000

(BLZ 603 901 30)
Postgiroamt Stuttgart —

W.Haug/
Trotzdem—Verlag - Ktonr. 138 74-
706 (BLZ 600 100 70)

- durch Vorausbestellungen zum Subskrip—
tionspreis von 30.—DM beim Trotzdem-
Verlag, PF 1159, 7043 Grafenau-Doffin-
gen. Das Buch 5011 im Herbst/Winter 1990
erscheinen; die Auswahl ist bereits abge-
schlossen. Ein Vorwort und die Bibliogra-
phic werden derzeit erstellt.

“Anarchismus ist nicht nur
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Norbert Preufief
Not macht Erfinderisch

Uberlebensstrategien def
Armenbevolkerung seit Begum

des 19. Jahrhunderts

ISBN 3.923 126-5f)—X
352 Seiten

M 93 - DM 29.80

We: von der Hand in den Mund leben

mun, hat sie nicht zum Schreiben frei.

Entsprechend fehlen Selbstzeugnisw d“

Amenbevélkerung.
Norbert PreuBer untemimmt in stiflem

Buch den Versuch, die bisher fehlenden

Dokumente einer wral history“ d“

Armut im Deutschen Sprachraum nach-

zuliefem. Entstanden ist so cine Smial-

geschichte der Armut, die deutlich macht.
dafl Leben unter dem Existenzminimum
nicht automatisch den Verlust eigen-
Sfindiger Lebensweisen und Kultur
bedeutet.

1m Gegenteil: PreuBer weist nach, wie
sich im Laufe der Geschiehte die Armen-

bevélkerung zu helfen gcwuflt hag.

Anhand umfangreicher Dokumentc fiihrt

er, ohne den Blick von oben, in dig

Uberlebenstechniken der Armen gin.

Vom Betteln und den Lotterien, vom

>>Kochtopf der Armem und den »kleinen

Tricksa crfaihn der Lescr. ohne dem Reiz

der sozialromantischen Ideologie zu

erliegen.

Deutlich wird, wie sehr heute diese

>>chrlebensstrategien¢< versagen ange-

sichts einer Armenpolitik, deren Ziel sci:

jeher die Bekéimpfung der Armen und

nicht die Uberwindung der Armut ist.

A?
erbelleoemelnschalt

Iozlllpolltlxeher arboltskniee

Spa’publlknlonon
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“Gleich anfll

Zum frdhliehen

Kampf! l l”

Eggliifllfangc der anarchistischen Bewe—
es nOtmmljllheir-n-Styrurn

zu verstchen, 151

‘1 Zialiste
18. die Auswxrkungen des “So-

In 11
ngcsetzcs”aufdic Arbciterbewegung

meinZZEECI-L
Das “Gcsetz gegcn die ge-

emolqaf T’lfchen Bestrcbungcn der Sozial-

eiChsla
'0

wurdcam 19.0ktobcr 1878 im

Zur EVCIabschicdet, um cine Handha—

rganisql'Crschlagung dcr anwachscnden

aben VEIOHCH
der Arbeiterbcwcgung zu

epre:SSioas folgte war cine lang anhaltende

llrchs‘uChnswclle. Vcrhaftungen und Haus—

Hung vi rngcn
waren an dcr Tagesord-

gezwlun
0 C wurdcn zur Auswanderung

1000 Jim
1500 Eersoncn wurdcn zu rund

mckschrr'cfn Gefangnis verurteilt, 1300

“one
1 [en verboten und 322 Organisa-

n aufgelost.

. 01(35ch sollte ubcr zwolf Jahrc, bis zum

“Swirku; 1890,..Bcstand haben. Es hatte

‘ SOZialdcm
gen 'fur die Entwicklung der

‘

artei, be
Okratie: Die Fuhrungsorgane der

Zeigten in (5100(1ch dle Reichstagsfraktion,
.

' c11a<:ht21gerJahrendieTendenz,

6:1;an Anlasse zu RepressionsmaB—

dem Soziargebcn und gewissermaBen mit

[mit H{Sterlgesetz zu leben. Da ja dcr

n zu dllfe dcs Reiehstags sein Ja und

ane~wurd 9:11} Ausnahmegesetz gegeben

n and”: 19508 Gcsetz jedoch von vic-

Sage em lflglledem als staatliche Kampf—
u einer

p undcn und fiihrte in dcr Folge

S‘aate gmndsfitzlichen Ablehnung des
‘ ‘03 flihrtc natiirlich zu Spannun-

mew

M/

gen zwischcn aktionsorientierten, tempe-

ramentvollen Sozialdemolcraten und dem

Legalitatskurs dcr Parteispitze. Infolge des

Sozialistengesetzes fiel ausgerechnet der

Reichstagsfraktion als dem einzig legal

handlungsfahigen Rest der Paneiorganisa-

tion die Funktion der Parteifiihrung zu, was

dicse Spannungen noch verstarkte.

Der sozialrevolutionfiren Stimmung weiter

Teile der Paneibasi s fehltejedoch noch eine

organisatorischc und geistige Grundlage;

ihrc Tréiger waren durchaus noch innerlich

autoritfire Sozialisten, die sich zwar durch

das Sozialistcngesctz radikalisiert hatten,

abcr mangels weiterer Perspektiven fiber

cine Ablchnung der bisherigen friedlichen

Taktik der Sozialdemokratie nicht hinaus—

kamen. . .

DerParteifiihrung gelang es, die Opposmon

zu isolierenund schlieBlich auch ihren Wort-

fiihrer Johann Most im August 1880 aus der

Panei auszuschlieBen. Johann Most, der

schon 1878 aus Deutschland fliehen muBte,

gab von London aus die “Freiheit” heraus,
eine Zeitung, die sich bis zu seinem Partei-

ausschluB in sozialdemokratischen Bahnen

bewegte und spater zu einem Sprachrohr der

deutschen Anarchisten wurde. Er pragte den

sogenannten “Aktions-Anarchismus” unter

dem Schlagwort dcr “Propaganda der Tat”.

Mosts Verstandnis vom Anarchismus kommt

in seiner Broschiirc “Der Kommunistlsche

Anarchismus”von 1889 zum Ausdruck: “Die

Anarchisten sind SOZIALISTEN, indem sic

von Andreas Mtiller

Die Anarchisten in

Miilheim-Styrum

nach dem;
I

Sozialistengesetz

Photo: Theo Heimann

eine Gesellschaftsverbesserung erstreben;

sie sind KOMMUNISTEN, indem sie fiber—

zeugt sind, dafl cine solche Umgestaltung
nur in der Etablierung allgemeiner Giiter-

gemeinschaft gipfeln kann.” Nach Most

begniigen die Anarchisten sich nicht damit -

sie streben zudem noch einen sozialen Zu-

stand an, “bei welchem keinerlei Beherr-

schung der einen Menschen durch die an-

deren mehr stattfindet, so daB also von ei-

nem Staat, einer Regierung, von Gesetzen

oder anderen Zwangsmitteln keine Redo

mehr ist und wirkliche Freiheit fiir alle

waltet.” Diese Ablehnung von Herrschaft

liegt aber nicht zwangslaufig in der Natur

des Sozialismus oder Kommunismus. In

Abgrenzung zu alien autoritaI-mamistischen

Bestrebungen entstanden die Begriffe des

“Kommunistischen Anarchismus”bzw.dcs

“freiheitlichen Sozialismus”.

Nach der Aussetzung des Sozialistengese-
tzes am 1. Oktober 1890 gelang es wiede-

rum den “Legalisten” innerhalb der Sozial-

demokratie, die Opposition kaltzustellcn und

auf dem Erfurter KongreB im Oktober 1891

ihre Sprecher aus der Panei zu verstoBen.

Von dieser Gruppe wurde sogleich ein

“Verein unabhangiger Sozialisten” gebil-

det, der sich immer offener dem Anarchis—

mus zuwandte.

Die Anarchistcn hatten schon wahrcnd des

SozialistengesetZes versucht, in Deutsch—

land FuB zu fassen und unzufriedene Sozial-

dcmokraten zu organisieren, was ihnen



Iii/r

z

'

dest im

Sozialistengesetz gelang. Von groBer Be—

deurung
hierbei war ihre Presse, die im

Ausland von Exilgruppcn herausgegeben

und ins Deutsche Reich eingeschmuggelt

werden muBte.

Entgegen der Sozialdemokratie, die legal

undparlamentarisch geworden war und sich

entsprechend ungehindert betfitigen durfte

(bereits Ende September 1890 verfiigte sie

fiber 60 Zeitungen mit 250.000 Abonnen-

ten), wurden anarchistische Propagandisten

weiterverfolgtund ihre Publikationenkonn—

ten nach wie vor nur vom Ausland einge—

schmuggelt werden. Schon ihre Verbrei-

lung oder Verbindungen zu ihren Heraus-

geberlcreisen fiihrte in der Regel zu einer

Verurteilung nach den noch heute giiltigen

§§ 128 und 129. So konzentrierte sich die

Tatigkeitanarchistischer Gruppenauchnoch

nach dem Sozialistengesetz aufdie Verbrei-

tung ihrer illegalen Presse.

Mitte 1891, also ein Jahr nach dem Soziali-

stengesetz, wird die Polizei irn Bijrgermei-

steramt Styrum zum ersten Mal auf anar-

chistische Aktivitfiten aufmerksam. In der

Nacht vom 4. auf den 5. Oktober qude ein

Flugblatt, betitelt “Der 11. November” in

den SIIaBen und Hausfluren in einer Berg-

arbeitersiedlung in Altstaden verteilt. Das

Flugblatt, dessen Inhalt auf der Riickseite

auch in tschechischer Sprache wiedergege-

ben qude, schlug radikale Tone anl‘aJSlich

des Jahrestages der Hinrichnmg von fiinf

Anarchisten in Chicago an:

“Ja, leider miissen wir uns gestehen, dass

wir bisher als Revolutionare nicht unsere

Pflicht gethan haben. Wie Viele sind schon

fiiI unser Princip gefallen, und wo sind ihre

Richer? Und wie Viele fallen tfiglich in

ihren industriellen Bemfszweigen dem

Kapitalismus zum Opfer, wie Viele sterben

denHungertod? TragenwirnichtMitschuld
an ihrem Untergang durch unsere Unta-

tigkeit, durch unser miissiges Zusehen?

Warum vergelten wir nicht Gleiches mit

Gleichem? Warum hangen wir nicht Dieje-

nigen, welche auf unsere gerechten Forde-

rungen darnit antworten, dass sie den Tod in

unsere Reihen senden, warum hangen wir

sienichtverdientermassenandenLatemen-
pfahlen auf? Ohne Opfer keinen Kampf,

ohne Kampf keinen Sieg.”

Die Verbreiter dieser Flugschrift blieben

trotz intensiver Recherchen der Styrumer

Polizeiverwaltung und der Staatsanwalt—

schaft unerkannt. Der Flugzettel war in

London bei der Zeitung “Die Autonomic”

hergestellt und ins Ruhrgebiet geschmug-

gelt worden.

Auf gefahrvollen Wegen wurde das Agita-

tionsmaterial immer noch wie unter dem

Sozialistengesetz ins Ruhrgebiet gebracht.

Der Duisburger Buchbinder Sepp Oerter

fibemahm fiir die “Autonomic” ab Novem-

ber 1892 den Schriftenschmuggel fiber die

holl'andische Grenze und nahm so den durch

die Verhaftung seines Vorgfingers unter-

//’__VHH:
”my, 1. mm ‘ pure-mam.-

Ruhrgebiet erst nach dem och en Vertrieb wieder auf.

In seinen Lebenserinnerungen stellt er an-

schaulich seine T’citigkeit als Schriften-

schmuggler dar: “Duisburg wurdenun mein

Hauptquartier. Ich erhielt von London aus

die notigen Versandadressen. So oft ich

konnte, fuhr ich fiber Emmerich oder Cleve

oder Salzbergen nach Arnheim, um die

Zeitungen fiber die Grenze zu bringen. Jetzt

packte ich mir die Schriften nicht mehr auf

den Korper, denn ich wollte nicht noch ein-

mal durch meine MiBgestalt auffallen. In

einer Anzahl von Heftumsehl‘zigen, Buch-

deckeln und dergleichen verpackte ich in

Amheim die Zeitungen und Broschiiren.

...War der eine KoffermitmeinerBibliothek

vollgepackt, dann kamennoch zwischen die

Wfische des anderen und in alle Taschen

weitere Schriften. Es war immer ein ganz

unglaubliches Quantum, welches auf diese

Weise iiber die Grenze gebracht wurde. .. In

den ZollstationenhatteichkeineUngelegen—
heiten. Ich zeigte meine Koffer, war den

Beamten behilflich, wo ich nur konnte und

karn immer gut durch. In Duisburg ange-

langt, wurden die Schriften dann verpackt

und versandt, oder ich brachte einen Teil zu

Kuhl und Grasser, welche sie weitervertrie-

ben.”

Nun erschienen in den anarchistischen Zei—

rungen auch immer héiufiger Berichte und

Meldungen aus dem Ruhrgebiet. Der in

London hergestellte “Lumpenproletarier -

Organ der Unterdriickten” schrieb in seiner

ersten Ausgabe im April 1893: “Das oben

bezeichnete Kohlenrevier ist ein Platz, des-

sen Beackenmg sich seitens der revolutio-

narenElemente noch verlohnt. Sind sich die

Bergarbeiter erst mal ihrer Macht bewuBt,

dann - ade! mit deinerHerrlichkeit, du deut-

sches Michelland."

1mgroBenBergarbeitersIIeik 1889, aberauch

in den kleineren Ausst‘ainden 1891 und 1892,

waren unmittelbar von den Belegschaften

Streikdelegierte gewéihlt worden, welche

radikaler als die Knappenvereine aber auch

als der nach dem Streik gegrfindete Bergar-
beiterverband, auftIaten. Diesekampfbeton-
te Ausrichtung der Zechendelegiertenprag-
te den Bergarbeiterverband schon in seinen

Ani‘angen deutlich und ermoglichte radika-

len Sozialdemolcraten, aber auch den Anar-

chisten, groBtmogliche EinfluBnahme,

Der Verbandsfiihrer Otto Hue schildene

1900 in seinem Werk “Neutrale Oder partei-
ische Gewerkschaften” die Situation deg

Bergarbeiterverbandes urn 1892 so: “Um

jene Zeit war der Verband, bzw. sein Blatt

schon nicht sozialistisch, sondern niiherte

SlCh stark dem Anarchismus. Die Sache

wurde nicht mehr von der Person genenm
sondern fiir alles waren die

‘ Grubenprotzen:
und ‘Geldsacke’ verantwortlich. Gar nicht
verwunderlich ist, daB nun sogar Diejeni-
gen, welche ehedem als Ultramontane oder

Paneilose zum Verband kamen, nicht nu:

zur Sozialdemokratie abschwenkten son-

dem auch am starksten den anarchistischen

V

Idene zuneigten. Bekannt lst 1a, daB Josef

Jeup-Gelsenkirchen, der Drucker der Ver-

bandszeitung, dem Anarchismus huldigte

und ich weiB aus personlicher ErfahruIIg,

daB er es verstand, eine Anzahl unklarer

Kopfe, die erhitzt waren aus Wuth fiber die

schmahlicheVerfolgung desVerbandes,fiir

seine Phantastereien einzunehmenflarnicht

merkwiirdig ist, dali die tatséichlich der

Sozialdemokratie angehorendenFuhrer das

miiBigende Element bildeten."

Diese abfalligen Bemerkungen Hues trafen

im Kern die damalige Situation: Die Fuhrer

der SPD versuchten die Bewegungen zu

bremsen, sic in legale parlamentarische
Bahnen zu lenken und den EinfluB dc!

Radikalen mit allen Mitteln zu brechen.

Trotzdem gewannen anarchistische Ideen

unter den Bergarbeitem zunehmend an

EinfluB.

Der erste Staatsanwalt beim Koniglichen

Landgericht inDuisburg verfaBte am 4. Mai

1893 eine “Darstellung anarchistischer

UmtIiebe irn Ruhrkohlengebiete”, in der es

heiBt: “Irn Friihjahr des vorigen Jahres kam

jedoch die Polizeibehorde des Stymm be-

nachbarten Orts Oberhausen einer Vereini—

gung auf die Spur, deren grofitenteils dem

Bergrnannstande angehorige Mitglieder sich

zu derextremsten Richtung der Sozialdemo-

lcratie bekannten, und welche die Absicht

batten, in einem so genannten Volksvereine,

der in Styrum seinen Sitzhaben sollte, einen

Mittelpunkt fiir ihre Agitation zu gewinnen-
— Haussuchungen, die im Mai vJs. bei den

Verdachtigen vorgenommen wurden, 9183'

ben, daB dieselben sich im Besitz verschie’

dener im Verlage der ‘Autonomie’ erschie-

nener Bl’citter befanden.”

Am28.Mai 1892me1detedie“Americana”:
“InOberhausennaheEssenhabenbeimchfe‘
ren Genossen Haussuchungen stattgefun'

den, nachdem die Polizei einen nach hi“

adressierten Brief gestohlen. Zwei Geno?
sen wurden verhaftet,jedoch wiederiflFTel'
heit gesetzt.” Einer der Verhafteten WiiI der

Bergarbeiter Leichsenring, der den am 1 '

April 1892 aus der Miilheimer Sozialdem‘?‘
kratischen Partei ausgeschlossenen Nb“:

terJuliusLeonhardtunangemeldetetwazwe1
Monate bei sichbeherberglhatte. LCiChsen'

ring war Kolporteur sozialdernolfl'atis“?16
Schriftenundnoch imJanuar aufdem 5021211:
demokratischen Parteitag in Koblenz D51:
gierter fur Oberhausen und Styrum geYV .’

sen. Die Partei erklarte in der Niederrhemili.
schen Volkstribune am 19.Mai 1892’”?

dem die biirgerlichen Blatter LeichSe

inVerbindung zu den Anarchisten g6 ‘.
tn.

hatte, daB “nichts von alledem W

Schon in der vorhergehenden Allsgabe

sie verlauten lassen, “daB hier in Charm;
sen anarchistische Schriften unbekmm

Dinge sind”.

Zusammen mitJuliusLeonh?lrdl .

-

b6 1

56mins. wie aus dem von der ”111.61 .

i

schlagnahmten Brief hervofging’
5

deg ‘

hatteLCich‘

nossen der“Autonomie”umZusefl



Blattesund andereranarchistischerPubich
I i

I

1132:? “flitunsere gerechte Sache” ersucht.

FabrilEarhl’lften
sollten an den Oberhausener

dem' belter Adam Schwab gehen, der in

e'
{11 der (‘rrundung begriffenen Volksver-

Vlvn
dle Bibliothek betreucn some.

zeiecli‘ih ETOBB Bedeutung die Styrumer Poli—

VititeeserEntdeckung anarchistischer Akti-

Darstnubelmafi’ geht noch einmal aus der

v01" “(:1
1mg des ersten Staatsanwaltes her-

Seine Iegkohltes Druckpapier, das sich auf

Berl'm OCllherd vorfand, ist mitHiilfe des

mer Pohzei-Prasidiums als Rest zweier

Wmm der ‘IAutonomie’ festgesteilt

Verbre,"
Die etfrigen Bemiihungen, die

entdecliter der revolutronéiren Schriften zu

ten a1

en, blleben vergeblich." Diese wa—

.

ler Wahrscheinlichkeit nach in dem

216:1?an
den Schreinergesellen Leonhard

Zufmd
:

dem Bergarbeiter Blasius Grasser

ser m1: S‘Chon sen April 1892bezog Gras-

Ulldgab‘gihésuscm Zeirungen aus London

leute weiter‘fomehthh
an Styrumer Berg—

;g‘lfizteonhard Bach wurde die Styrumer

{Mute September 1892 aufmerksam,

te. $5131 Offen zum Anarchismus bekann-

des Mgo
[31$

Mann der Tat”, als Vertreter

Von ihIIftschen
Aktlons-Anarchismus. Ein

“HZIISteuItlaCh London abgesandter und als

tier Poli
ar

zuruckgekommener Brief fiel

Tiefes
291 Indie Hinde. Ein Auszug des

list, abgtbt
die Romantik und Abenteuer-

Wieder dr auch den ungebandigten Hass

tellten ,d'er
be1

Vielen anarchistischen Ak—

Spricht fir
Zen tonangebend war: Er

'ebsmh
von beabsichtigten Dynamit-

16m,Attenmten,Deckadressen,dem
. us

. ammerlhaltender Genossen, dem Anfer—

geilrlafflschenQeldesund dem Schwur,jeden

VET
Zu tOten. Der Brief endete: “Tod

Scthregserben
habe ich der Bande ge-

ten Thale
u11d

werde auch nach vollbrach-

Ott wernbfgeudigen
Muths auf dem Schaf—

ebedies um StraBenkampf sterben. Es

'e undodcrlale
Revolution. Hoch die Anar-

smhlenesl) Elma} Hoch unscr baldigst ge-

L. Bach”
YnaImt.M1trevolutionfiremGruB

Ba
'

.

mg:[1:23:11 beschr'zinkte sich in der Tat

der 1.

Auto
u

(116 fignation, die Verbreitung

Teitete
110mm und des “Anarchist” - er

“Seman51d]
auch auf eine bewaffnete

Seine 0r
ersetzung gegen den Staat und

beher Josgane
vor. Den Styrumer Bergar—

mer 1892?:3Chmuz forderte er im Som;
Zu beschaf:

, ihm von der Zeche Dynamlt

Komakte €11. Bach verffigte auch fiber

ter Anazru einer Gruppe belgischer mili-

enen er in Eileen um Peter Schlebach, mit

den 29- A
.utuch inder Nachtvom 28. auf

.

c e Stpi’ll
1894 cinen Anschlag auf die

-

abge-halat‘zques
veriibte. Nach einer bei

61316me 1tenen Hausdurchsuchung im

aus e: 892 floh er nach London, von

chiStiscieme Slyrumcr Genossen mit

- en Schnften versorgte und
en fiir ihr

. ,
..

Zukomm‘inliceflkArbc1t
kleme Geldbetrage

k

deSoiahestn
‘

Styrum’
war zu dieser Zeit die geschlossene Gesell-

schaft“Germania”,dassogenannteSchnaps-
kasino. Hier trafen sich zum Meinungs-und

Informationsaustausch Sozialisten aller

Richtungen: Sozialdemokraten, Unabhfin—

gige und Anarchisten. Doch die Mehrheit

der Mitglieder dieser Gesellschaft verhielt

sich den Anarchisten gegeniiber ablehnend.

Nach derFluchtvon Leonhard Bach setzten

nun die GemaBigten durch, daB seine Ge-

sinnungsfreunde aus der Gesellschafl aus-

gestoBen wurden. Von nun an trafen diese

sich in der Wohnung des Bergmanns Frie~

derichVesper
— im selbenHaus, einigeStock-

werke iiber dem Gesellschaftslokal.

Friederich Vesper gehorte zu den

Grfindungsmitgliedern der Zahlstelle des

Bergarbeiterverbandes in Styrum. Der Ver—

band zahlte im Dezember 1892 iiber 23

Mitglieder. Er war auch Vertrauensmann

des Verbandes, so daB anzunehmen ist, daB

die AnarchistenunterdenBergarbeiternfiber

Sympathien verffigten.

In guten Beziehungen standen die Styrumer

Anarchisten zu gleichgesinnten Genossen

in Oberhausen, Alstaden, Frintop und Bor-

beck, spater auch durch die Bemiihungen

Blasius Grassers zu einer sehraktivenGrup-

pe von tschechischen Bergleuten in GeISen—

kirchen. Durch den von Sepp Oerter wieder

aufgenornmenen Schriftenschmuggel An—

fang November 1892 verstfirkte sich die

Zusammenarbeit dieser Gruppen und ihre

agitatorischen Aktivitfiten. Rudolf Rocker

erinnene sich in seinen Memoiren: “Wir

waren natiirlich sehr zufrieden, als uns die

verbotenen Blfitter und Broschiiren wieder

regelmh‘Big zugingen und wir unsere unter-

irdische Tafigkeit irn groBeren Umfange

aufnehmen konnten. Das ging so einige

Wochen, bis die game Herrlichkeit einEnde

mit Schrecken nahm.”

Im Dezember 1892 konnte die Polizei durch

ein gezieltes Vorgehen der Bewegung in

Styrum groBen Schaden zufiigen. Sepp

Oerter berichtete: “Als wir - mein Bruder

und ich - am Sonntag, den 11. Dezember

1892 zu Kuhl nach Styrum kamen, fanden

wir dessen Frau, ein sonst sehr wackeres

Weib, weinend vor. Sie erzahlte uns, daB im

Laufe der Woche Haussuchungen stattge—

fundenhatten; ihrMann hatteWinkebekom-

men, sich so bald wie moglich fortzube-

geben.”
Zusammcn mit den Bergarbeitern Friede-

rich Vesper und Jacob Kiisters flfichtete

Julius Kuhl, der vor allem die Verbreitung

der anarchistischen Presse in Styrum orga-

nisierte, am 8. Dezember nach London und

vondort aus indie Vereinigten Staaten. Dort

fanden sich bereitwillige Helfer. Von den

Herausgcbem der in New York erschei-

nenden Zeitung “Anarchist” wurden, laut

Ausgabe vom 21.1.1893, “fiir drei g'anzlich

mittellos hier angekommene Kohlengréiber

zur Weiterreise nach Arbeitsplatzen ihres

Gescha'ftes” Subscriptionslisten ausgegeben.

Sepp Derter
Julius Kuhl konnte bereits am 23. Januar

1893 seiner Frau aus Vanderbilt in Penn-

sylvanien schreiben. Die Genossen in New

York hatten fiir ihn und seine beiden Be-

gleiter 130 Mark gesammelt. Auch fiir ihre

zurtickgebliebenen Frauen wurde von Lon-

don aus gesammelt. Blasius Grasser und

seinFreund GerhardLanius gaben ihnen das

Geld und unterstiirzten sie, soweit es ihnen

moglich war.

Doch die Flucht der drei Genossen hinter-

lieB in Styrum eine tiefe Liicke. Durch den

Verlust Friederich Vespers loste sich nun

die Zahlstelle des Bergarbeiterverbandes in

Styrum auf. Einige Mitglieder sollen den

Zahlstellen in Alstaden und Oberhausen

beigetreten sein. Das Biirgenneisteramt

Styrum konnte am 6. August 1893 dem

Koniglichen Landrat zu Miilheim melden:

“Versammlungen pp. haben seitdem in

Styrum von Bergarbeitem in dieser Rich-

nmg nicht stattgefunden und fiber ander-

weite Emennung eines Vertrauensmannes

ist polizeilich nichts belcanm geworden.”
Am 15 . Dezember muBte der Fabrikarbeiter

JohannHarzheim aus Stynim fliichten. Auch

er ging nach London und schloB sich dem

dortigen Klub um die “Autonomic” an, mit

dem er bereits vor seiner Flucht in Verbin-

dung gestanden hatte. Nur drei Tages spater

wurden die Briider Sepp und Fritz Oerter,

die sich voriibergehend nach Sfiddeutsch-

land absetzen wollten, in Mainz auf einer

Arbeitslosenversarmnlung wegen aufriihre—

rischer Reden verhaftet.

Nun war die anarchistische Bewegung im

Raum Miilheim fast zerschlagen. Trotzdem

gingen die unentdeckt gebliebenen Genos—

sen schon kurze Zeit spater wiederum in die

Offensive.
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,,Ln Debacle"
"J/ I

wunn fast in jcder Wodie, durch unbcincdigte Bcute-

gicr, Neid und Eifersuchr, dcr privilegirtcn Rnubgc—

Wenn wir Annrchislen die Beschafienhcit der hw- l scilschafr, Millionen und Milliardcu‘Dicbstfihle cm.

“3‘3" Gescllschaft untcr d": Lupe nehmcn “"d dab“ E
hull: warden, dic entwedcr an StaaLs- odcr Gcmeindt

nachwciscn,
wenn wirlbchaupicn, dnss Ailds in ihr an! Raub, Bering,

(lass ilicsclbe durch und durch faul isz;

Lagc und chchciei bcruht, so hat (‘lic Enlriistung

Man 7.:th uns dcr

gegeniuns gar kcinc Grcnzen.

bfiswilligen Liige umi V'crlflumdung. mit weichcn

wir angeblich nur die: wcniger vom "Chick“ begfln-

stigtcn Munschcn gegen die bestehcnde ,,Ordnung"

in Licr hcslcn der Wcltcn aufreizcn, die schlcchten

Leidcnschafrcn der ungehildcten Masscn cnu‘esseln

wolicn; mnn nennt uns ,,Verbrccher", schlcppt uns

dcshaib in dic Kcrker, fichtct, vcrfoigi und hetzt uns

wie die iirgstcn Misselh‘z‘iter; oder, im gunsiigsten

Falle, beschuidigt man uns dcr ,,Uehertreibung":

cs sci gar nicht so schiimm. nur wir —die Anar-

ciiisicn— scion vcrhisscne, hasscrfiillic Mcnschen.

mit bcsclir‘inkien Gcsmhrskrciscn (,.Cranks") die

Alles schwarl. schcn. dcnen nichrs hcilig sci und Ailes

zu begcifern suchicn.

Humiertc. ja musendc wackerer Manner und

Frauen wurdcn dcshalb schon in den Kcrkcm zu

“Wit 3mm MM dink! 3M- dwschamm, seien die. Millinnlcn-Rzubzdgc a- diesseils unis-5m;—

i

gcmordet.
Die herrschcnde Klassc WciSS ganz genau, dass

wir dcnnoch Recht haben, aber «sié such: die That-

sachcn, die Wahrheit, vor den Angen dcr beraublen,

betrogenen und geblendeten Vblksmassen zu ver—

bcrgen; sic wissenY dass nicht unscre Enthullungcn

dcr Wahrheit das Voik aufrcizcn sondem ‘die Than

sachcn selbst, sobald sic dcrn Volkc bckanm wcrden

und darum such! sic diC'Bekabnimacl-icr und

En! h u l 1 c r mit ihrem ganzen! bestiaiischen Hassc

vcrbreciierischcs 'I‘reiben zu verhullcn.

Und dennoch vcrmag dic herrschende Klasse troll,

aller Anstrengungen die innere Ffiulniss ihrer Gcseil-

schnfisfon'n nicht mehr zu vcrbergen. Diesc Faulniss

hat bereits cinen solchcn Grad erreicht, class sic die

vcrdcckenden Hullen — sclbs! verfauit -— .uberall

durchbricht und slinkcnde, eckclhafte Geschwflrc aria

gauzen Kérper hcrvorruft und dcm Voike Entsctzen

und Abschcu einflijssi.

Was nutzen alic Deklnmationen von christlicher

Licbc, Barmherzigkeit odcr Humanith't, wenn Hun-

demnuscndc ficissiger, rechtschafi’cncr )Icnschen. an-

gcsichis dcs {abelhax'lcn Ucbcrflusscs. hungern. frieeren

unil olnlnchlos clcnd zu Grunde gehcn Iniissen P,—

W.Ls :imzcn all: Deklamationen von Moral und

Siuiidilzuir. wcnn kcin 'l‘ag vcrgeht, wo nit'hi die

SlHiiCI‘C Vcrwurfenheit ricr hcrrsrhendcn Kinssc vnr

dcr gun/.cn \\'u!i blosgeslellt wird? —— Was nuizen

all}: [)ckiarnationcn von (ig'r Nothwcndigkcn der Ge—

setze und Ubrigkcii, wenn kcin Tag vergchr, oiinc

dass sich die Ohrigkcit "als eine Institution aller Sor-

ten von Riiubcrn, Bumlgcrn und Diebshchlcrn cn

gros cntpupl und die Gcsctze als schutzcndcr Deck-

mnnlci {Ur sic dicnen? -— \Vas nmzcn allc Deklama—

\
i
x

i
is{1mm Mitgiicder, nichls mchr; das Volk weiss and

i

zu vermchlcn. Sic begéht neuc ’Verbrcchen, um ihr'

tioncn ubcr die Hciiigkeit dcs ,,E|gentiiums" und'

van dcr hohen und schwcrcn Aufg'abc dcr Verwal-

tung uud Lciiung dcr allgemcincn‘ Smmgcschmc,

Scit dcm 29. Dezember 1892 befanden sich

miucin, odcr (loch nur mit Hilfe dcr Vcrwaitungs

und Regierungsbchdrdcn veriibt warden kiinnen P -—

Was nutzcn schiicsslich nlle Deklamationen von dcr

hohed Aufgabe dcr Vcrtreter dcr iifl'entlichcn Mei<

nung (Volksvcrtreter und Journalistcn cm), wenn

sich immer hiufiger und deutlichcr zcigl, dass sic

ihrc Stellung und den damir verbundencn Einfiuss

nur dnzu bcnutzcn, die Bcraubung des Volkcs gegen

entsprcchenden Anrhcil an dcr Bcurc, zu erleichtem

und glcichzcitig zu verluschen ? —— Kurz, was hilfl

da. allc Duklnmation Von dcr ..Gi5!liichkcii" dicser

Weltordnung und bustinlische Grausamkcit gegen

die frevclnden Blosslciicr, \venn die Faulniss (licser

Gescilschnft sowcit vorgeschrilten. dass sic selbsr dcm

bii‘xiestcn Ange erkennbar uml mit ihrem Gcslnnk

dic ganze Atmosphiire \‘crpcstct? — Da’helfen aile

Mme! der List und ()cwalt nicht mchr. dcn Hnss

dcs Volkcs gcgen iiicsc ..g6ulichc" \Vcilonlnung zu

beschwichtigcn : (in huifen nilc Bemijhungen tier herr—

scheuden Klassen, (icm Voike weiss zu machen, nls

seits des Aflantischen Oceans -— nut ,,zuf:il1igc” Aus—

eburten, ausnahmsweise‘_begang¢n von ,,cinzclncn'

erkennt irnmcr deutiichcrhdass dicsc Raubzflgc dam

Wcscn dcr bestehenden Gesellschaft bimcn und

dass die ,,Ausnnhmc" nu? darin licsficin: wcnn cin-

zelne dicscr Raubzuge dcr herrschenden Kiasscn

affcntiich zu 'I‘agc trcten, Wines 7.. E. jetzt bci

dcm Pnnnma-Schwindel der F1“ '91. V

I

Die herrschcnde Klassc und Zzi‘hrz; Presskncchtc

rniichtendem Volke glaubcn machc‘n, als sci die Pana-

maLAfi‘airc cine ganz besondere‘ 1211 s n E; h m 9:. Di;

Anhfinger der monarchistischen gcgiemngsform be.

haupten, dass solchc Ricsencgrriag'tion nut durch die

chublik mbglich sci; Andere 'Imachlcn dicséibc

wicdcr'auf die sinliche Verknmngnhcjt dcs franzB-

sischen Volkcs uberhaupt zurflck rcn '— ein alter

,,Trick", das franziisischc Volk wt'gen seiner frcihcit-

lichen Gesinnun’g und Gesittung iriden Augen anderer

Viilkcr herabzusetzcn; — flic’i'findercn heuchcln

grosse sitlliche Entrilstung. ais wircn sic besser als

jcnc! — Und (loch is! dcr ganzcli’anamm-Schwmdel
nichts als cin taglfiglicher Vorganug.

Was isldenn an LIL-r gnnzcn Affaire B e s o n d e re 5?

Die Mitglicdcr dc! .,Auscrw:ihkcn dcs Volkcs"

,.gcsciziichc" Sankimn zu dcm Raubzuge zu qcbcn!

Nun, was isl dabci Ecsondcrcs? iGibt es hcutc in

dcr ganzcn \Vcll cine Kfirpcrscflfi von ,.Volksver-
lrctcrn",welr:he an knpimHstischc Untcrnchmcr Con-

ccssionen eithcilt unLl nicht von den Lctzlcrcn ,.gc—
schmiert" wird? —— Die obcrstcn Regicrungsbeamtcn
sind “hesiochcn” wordcn! Was is! darin Bcsondercs

zu findcn? Ist es nich! cine Hauptaufgabc der Mi-

nister, das Voik gegen die Reubzflgc der herrshcndcn
Klnssc lu beschutzen P Sollen sre dabei lccr ausgchen?

dcr iSfl'entlicben Moral unngugeisd —_ die Prcsse!

Auch sic hat ihrcn Miliionenanrhcil an dcr Bcure gc.

nomrncn. Soil dubci elwns Bcsondcrcs scin? Die

Pressc! —- Dcren cinzigcs und spcziclics Gcscha‘fr as

ist, dcm Volke cin X Fur cin U vorzumachen, damit

cs sich nicht nur gcduldig schecrcn. sondcm auch dic

Haut chr diu Obren ziehcn und das Mark aus den

Knochcn presscn 1555!! Die Pressc, weiche tagtaglidl

und in dcr ganzen Welt die Aufgabc hatY das bcstc

hcndc Raubsystcm in den Augcn dcs Voikcs zu rcchl

fertigcn; die Pressc, welchc gieich der Strasscndime
,

chcm zur Verfijgung sich! wcnn cr nur cntsprcchcn

beznhh: und da sol! cs clwas B e s o n d c r c 5 scin

wncn sic aucii hicr ihr ,,Gcsch11'ftchen" gcmacht hat

Wunderba: ware es, wcnn sie as n i c ht gcthan h‘iue

Was .Ableibt nun much an der ganzcn Geschichtc

,Besondisrcs‘V fibrig? Vieileicht die G r is s s c dcs

Schwindels? Die is! doch ebenfails heute nichts Scl‘

lanes mehr. Ailc grasseren Stamsanlcihen 11nd Mo-

nopol - 'l‘ransaklinnen, Amortisationcn, Schuizznll.

Slcucrrcformcn u. s. w. sind ganz ahnlichc Rnubzijgc,
nur in andcrer Form. Die Akicurc sind dieselben, .

ebcnsn das Opfcr. Kieinere Operationen warden Lig- :

'

lich in dcr unverfrorenstcn Weise vollzogeu, ohm:

(lass sic Anstoss encgen.

V

"Dam-36mm
-"

-

ist, dass er in-sqincr wahxen-Gestzh an die Oefi'cnt-

iichkcit dmng'. Magiidi, ja. sch: vyzhrscbcinlmh wire.

demelbc in cinen: andercn Lafirlc (Dcutschlmd,
Ocstcrrqich, Russland etc.) v'deanugcu (fiesV-olkfi

borgcn gehaltcn wordcn.'
"

Doch ‘au'qh‘da wcrdcli
dies: Vertuschnngen immcr Schwcter;. ‘D‘ie Finlnin

dcr_ hcn'schcndcn Kiasscn is! zu ycit EM
“

‘

Lttct‘g‘:
sic lasst’sich nicht mehr vcrbunes.‘

‘
' '

An uns ist cs die ictztcn Rcch du: Hflflc mix‘uni
barmhcniger Hand h:rabzurcisscri,- ainfdzssdas

'

iange betrbgene und gcschnndenc Voik' did-Ursa: ‘6':
seincs Elends erkcnne und {u

i
'

I

vcrtilgc.
_

:- immor von ,Erdbodcn:

Das ist der Zusammenbruch (Iii. Debadc) den
modemcn Gcsellscb‘éft.

.
'

"

P.

-—-——.¢.-—~—

pebcr die in M ai n z crfoigtc Verhaflung def.

beiden Geno5en, G ci s 51 c r und F r: O c r 1' it,

habcn wir die cmartbien nahcrcn Nachfichtcn'. ncah

nicht crhaltcn. Soviel ans den erstcn Nadm'chtcn

‘ncrvorgeht, war as bei einer Versammlung 'zszischcn
Anarchisten und Sozialdemokraten zu Handyciflich-

mussten extra. ..gcschmicrl" wurdéh, um die nothigc
:

Wclchcr,Unsinn_! Und nun gainbch die Vern-crop

kcilcn gckommen. wobci Genosse G e i 5 sh: r vcr-

harm wurdc. Cnnossc F r. 0 c r t c r suchtc den-

sulhcn nus den Hiinden dcr Schcrgen zu beficicn Ilmd

wurde vnn dcn Letztcrcn \vie schon bcrichtct'schwer

var-wundcz. Soweit wir crschcn -k6nnen. schcincn

cmige Sozinldemqkrntcn bei der ganzeri Affairc 'Eii'lé
recht trnurigc Rollé gespieit zu habcri.

'— m

F-ur dic in grdssler Ninth iaefindliche Familiex
some fflr (he Verhaficren sclbst wurdcn von- den Hé“

ausgcbcrn dcs ,,A“‘ Spbscri'_ ionsoListen ausgegcbcn.
1[Eocsglexchcn

fur drcii g
4,

‘ nsitrcllos hicr 1052':
mnicncr Koblcngribq ['z'ux -Weitqreise Dub-

Arbcrtspiiizcu ihrc; Gcschfi’tu.
I

I

dichrgarbeiterim Saanevierim Aussrand,

um einc neue Berggcsetznovelle zu ver-

hindcm. Sofort fanden auch im Ruhrgebiet

Massenversammlungcn Stan, auf denen

beschlossen wurde, die Kameraden im Saar-

rcvier dutch einen Solidariua'tssireik zu un-

tcrsu‘itzen. Am 9 . Januar 1893 wurde aufden

erstcn Zechen im Ruhrgcbiet die Arbeii

eingestellt. Doch der erwanete “General-

streik"b1ieb aus. Aufseincm Héhepunki am

13. Januar waren nur 21.390 Bergleuie von

insgesamt etwa 145,000 in den Streik ge-
treten.

Mit roher Gewalt gingcn der Staat und die

Bergwerksbesitzer gegen die Steikendcnvor.

Das Mililéirwurde eingesetzt, hunderte Strei-

kender in die Geffingnisse geffihrt, die Berg-

arbeiterzeilung wurde unterdrijckt, fast
séimtliche Vorstandsmitglicderund bekann—

[e Gewcrkschaftsdelegierte verhaftei, tau—

sende gemaBregelt und etwa 800 Bergleute
emlassen. Am 20. Januar war der SlIeik in
sich zusammengebrochcn.

w

Als AnlaB fiir dieses Vorgehen diente cine

Serie Von Dynamitanschléigen, die von der

biirgarlichen Presse sensationsgierig gegen
die Streikenden ausgebaut wurde. Die Gel-

SanirchenerEmscher—Zei tungberichtete am

14. Januar 1893: “Aber die von den Agita-
toren gemfenen Geister lieBcn sich auch 211

Leuflischen Thaten hinrciBen: zwei Dyna‘

mit-Atlcntate vor hiesigen Gasthfiusem

wurden veriibt und sollten die Einwohner-

Schaft in Furcht und Schrccken setzen. Da

War die strengsie Uberwachung der Stadt



geboten, die in wenigen Tagen mit einer

551(1):? Agzahl
von Gendarmen besetzt

“MPG-1:” 'ag und Nacht war Gendarmcrie

11nd detzel aufdem Posten und der Dmsicht
SiCherhgillstentschiedenen Emgretfen der

_

eamtcn tstes zu danken, daBdie

V2265”)
iibrigen aufrechtcrhalten blieb.”

BOChuOrsten, Gelsenkirchen, Schalke und

leils inmeldetedie
Presse teils gelungene,

GeriChLCrettelte Dynamitansehléige vor

11nd aufszgébauden, liotels, an Bahngleisen

richii
chen.E1n1ge Meldungen muBtcn

en isgt (giestellt .u/erden: “Vollstandig erfun-

ters h

as

Gerucht
- das iibcreifrige Repor-

_ dc
on in dieWelthinausgedrahtet haben

1mg: igestem
auf den Direktor dcr Zeche

Women: ' germ Raderhoff, geschosscn

“zu den?)- (Emscher-Zeitung, 11.1.1893)

auswani Wamuauentaten beriehtet man

ieses engn Biattem, es seien 100 Zentner

dEtworgd ahrhchen Sprengstoffes entwen—

..

bertrcicgfigas 151
nun cine handgreilliche

1:34.1893)
g... (Emschcr-Zeitung,

:1:ngfarbeiterzeitung vermutete in ihrer

nschla 81:11 4. Februar 1893, (1:113 diese

ren, die ‘80 bestellte Arbeit" gewesen wii-

flir Geld
0“ verkommenen Subjckten, die

Wurden Eu
allem fahig sind”, ausgcfiihrt

dem Sp}
1n

Bergarbeiter, dcr tiiglich mit

“SOIChe selflgmalcnal'umgehe, hatte nicht

aus dies
umpcrarbeit vcrrichtet”. Vortcilc

fitschh; :11 ’Anschliigen hatten nur die “Pro-

merdrfiiiuic'tggcn,
um “MaBnahmen zur

ZulchWingCn’g
er ubermuthtgen Arbelter

fc‘figllrfiltldemAusbruch des Steiks hattc

De in Borg1 lerfur(heanarchistiseheGrup-
"Whig” Cb(:ck d1e Redaktion dcr “Auto-

.

Cheri-Eu Olen, emcn Aufriifan die Berg-

Orlauf dcfgslellen,
um aktiv den weitercn

er ZWcitch Hlfélks
zu becinflussen. Erst in

“den vcrraBAlfie
des Januar wurde er in

Slelltc, so d' l11ndgedruckt.DieserAul"ru1"
beitmzciI

1° RhClmsch-Wcstffilischc Ar—

“

“rchgchur-lg v‘om 23, Februar 1893, die

,‘mcmc‘nd”iLUSihteratur
der Anarchisten

chdchCidlhslfn ISchattcn":l “Auch JCIZI
. crcu, durch emen General—elk

erkfimglff: bdcssere Lebensbedingungen zu

hlclbldslg’ 0”“ chn cs nur ein Streik

Ch nutrhcllfihmange-1101mm Ihr kiinnt

11 “Cit 801th
Ch, wenn 1hr den Ertrag Eurer

”-cndc lemme-”1mm“: und nicht sehmaro—

a er nur den :91
damn {uttertli 1hr kijnnt

chn 1hr Cs' ’

rtrag Eurer Arbeit sichem,

””301me
-11lV0n den Zechen ergreift 11nd

Crw' 1 ,

--
- ~

,0
21111
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"Filiir ”with Wcrden emwcnden, (lass dzts

,

_

den Kapitalistcn 7.11 Bebotc
"'1' 1:. d;

Werflnmlg” “1be lhr eben Dynamit!
"111.1; m cinepmligc gut geladcnc Dyna-
dCr 30

n C”10 Colonnc au fmarsehieren-
. Ellen -

lctfen Blme
' und SIC werden fallen wie die

1310 n.
..

narehi
"
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Chen, TCiCnC
15‘ die Zukunfl cines friedli-

Mcnsehengeschlechtes, die

N

Anarchie kennt kein Blutvergiessen, aber

erst miissen Diejenigen hinweggeréiumt
werden, die uns daran hindem, friedliehund

gh’icklich zu sein, und das sind alle Kapita-
listen, Fiirsten, Pfaffen und solche, welche

die heutigen Zustfinde beibehalten wollen.

Gliick aum Zum frohlichen Kampf! ! l
”

Obwohl der Streik schon naeh Fertigstel-

lung dcs Flugblatts zusammengebmchen

war, beschlossen die Anarchisten, den Auf-

ruf trotzdem iiberHolland in das Ruhrgebiet
einzufiihren. Ausschlaggebend fiir diesen

EntsehluB war sicherlich ein im Februar

untemommener Versuch, die Belegsehaf-
ten zu eincm neuen Kampf fiir die Ein-

stellung der GemaBregeIten zu bewegen,

Anstelle von Sepp Oerter wurde nun Blasius

Grasscr von dem Sprecher der “Autono—

mie”, Joseph Schiitz, aufgefordert, die Schrif-

len aus Amheim abzuholen. Am 29. Januar

brachte Grasser eine groBe Menge Fing-

bléitter und verschiedene Zeitungen iiber die

Grenze. Auf Veranlassung der Bocholter

Genossen wurde ihm von Joseph Schiitz der

Kaufmann Heinrich Schiirmann fiir die

Verbreitung der Aufrufe empfohlen. Als

Grasscr am 2. Februar fiber 100 Flugblatter

iibergab, wuBte er noch nieht, daB Schiir—

mann im Auftrag der Polizei handehe. Kur-

ze Zeitspa'ter wurdeGrasser verhaftet,als er

von seiner Arbeitsstelle kam, der Zeche

Oberhausen , Trotzdem konnten noch einige

Flugbliitter in Styrum und Duisburg verteilt

werden. Dureh die Verhaftung Grassers flog

auch ein Teil der Gelsenkirchener Gruppe

auf, dcsscn Adrcssen in seinem Hutfutter

gefunden wurden.

Nun wurde der Schreiner Anton Schoen—

berger von den Londoner Anarchisten be-

auftragt, Schri ften nach Deutschland einzu—

fiihren und fiir deren Verbreitung zu sorgcn.

Sehoenberger brachte darauf‘nin dem ihn in

London empfohlenen Bergarbeiter Gerhard

Lanius in Oberhausen nocheinmal etwa 150

Exemplare des Aufrufs. Als or am nachsten

Tag den Polizcispitzel Schiirmann aufsuehtc,

wurde er und wenig spiiter aueh Lanius

festgenommcn.
Damit war die Bewegung endgiiltig zer-

schlagen, das Resultat war niederschmet-

temd: Acht Genossen muBtcn ins Ausland

flichen: Aus Styrum der Schreiner Leon—

hard Bach, der Fabrikarbciter und friihere

Bergmann Johann Harzheim, die Bergleute

Julius Kuhl, Friedcrieh Vesper und Johann

Kiisters; aus Bocholt die Bergleute Utter

und Abelt und aus Obcrhausen der Berg—

mann Egger.
Anton Schoenberger wurde zu achtcinhalb

J ahrcn Zuchthaus, Blasius Grasser zu fiinf-

einhalb Jahren Zuehthaus, Gerhard Lanius

zu eincm Jahr Gefiingnis, Sepp Oerter zu

acht Jahren Zuchthaus, sein Bruder Fritz 7.11

eincm Jahr Gefiingnis und der aus Borbcck

stammende Bergarbeiter Michael Miiller zu

eineinhalb Jahren Gefa‘ngnis verurteilt.

Johann Harzheim wurde nach seiner Riick-
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kehr im November 1895 nach Styrum 2“

emem Jahr Gefangnis veruneilt - er W3I

wahrend seines Aufenthaltes in London

dureh Spitzel des Berliner Koniglichen
Pohzeipr‘asidiums fiberwaeht worden. Leon-

hard Bach wurde 1895 von eincm Liitticher

Gencht zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt
und am 12. Februar 1901 in die Irrenanstalt

Grafenberg iiberfiihrt. Auch gegen die Arn-

heimerKontaktadresse wurde strafrechtlich

vorgegangen. Am 15. Marz 1893 fand man

dort neben einer groBen Menge anarchi-
stiseher Schriften in deutscher Spraehenoch
etwa 7000 Exemplare des Aufrufs an die

Bergarbeiter.
Am 8. September 1894 konnte der Styrumer
Biirgermeister dem Landrat nach Miilheim
vollen Erfolg melden: “Auf Grund der fort-

gesetzten polizeilichen Beobachtungen und

Nachforschungen glaube ich versichem zu

konnen, daB der Anarchismus auch im ge-
heimen hierkeine Vertretermehrbesitzt die
zu Versammlungen zusammentraten, Fing-
bl'atter herausgaben oder verbreiteten oder

den anarchistischen Tendenzen sonst irgend

welchen Vorsehub leisteten.”

Die ersten Anarchisten in Styrum, Ober—

hausen und Miilheim - waren es alles nur

Phantasten, ausgeklinkte Kleinbiirger, rea-

litatsfremde Spintisierer oder einfach nur

verriickte Kriminelle, wie uns die biirger-
liehen und sozialdemokratisehen Medien

weismachen wollen'? Waren es fiberhaupt
“wirkliche” Anarchisten?

Uber Sepp Oerter, der im “Vorwarts” am 1.

November 1893 anl‘aLBlich seines ProzeBes

als “Halbverriickter”, als ein “geistig be-

hinderter Mensch” charakterisiert wurde,

sehreibt Rudolf Rocker in seinen Memoi-

ren: “Er verbiiBte seine Strafe bis zum letz-

ten Tage und beteiligte sich naeh seiner

Entlassung einige Jahre in unserer Bewe-

gung als Redakteur des Freien Arbeiter in

Berlin. Spater machte er allerhand Wand-

Iungen durch. Naeh dem Kriege wurde er

Ministerprasident von Braunschweig; er

starb einige Jahre vor dem Machtantritt

Hitlers. Sein Bruder Fritz entwickelte sich

zu eincm der begabtesten Sehriftsteller der

anarchistischen Bewegung Deutschlands,

der er bis zu seinem Lebensende treu geblie-
ben ist.”

Friederich Vesper war die Seele des Sty-

rumer Bergarbeiterverbandes
- nach seiner

Flueht braeh der Verband zusammen und

konnte erstAnfang 1894 neu belebtwerden.

1898 zahlte or 50 Mitglieder.
Auch Michael Miiller war in Borbeek Ver-

trauensmann des Bergarbeiterverbandes. Ein

aufschluBreiches Zeugnis stellten ihm nach

seiner Verhaftung “Mehrere Bergleute” in

der Bergarbeiterzeitung am 1. April 1893

aus: “Die Gebriider Miiller konnten bis dato

nie einer ehrlosen Handlung besehuldigt
werden, vielmehr sind dieselben stets fiirdie

Interessen der Arbeiter eingetreten, umso-

mehr ist es unsere Aufgabe, an dem Worte



5O ___—._———-———"'—'
/ ‘Einer fiir Aile und Alle fiir

festzuhake“: .

einem!
’ Es werden srch Kameraden auf den

verschiedenen
Zechen finden, welche einen

Beitrag in Empfang nehmen und der Mutter

der Inhaftierten fibermitteln werden.”

Bis auf Leonhard Bach, den schliemich die

Ereignisse dicser Zeit in den Wahnsinn trie-

bcn, wurden diese ersten Anarchisten im

Ruhrgebiet von vielen Arbeitem akzeptiert

und hatten Einfliisse auf die lokalen SPD-

und Gewerkschaftsorganisationen.

Doch fiir fast alle spateren anarchistischen

Bewegungen bleibt diese Friihphase des

deutschen Anarchismus ein dunkles Kapi-

tel, ein schcinbar unausloschbarer Make].

Denn entgegen den ab der Jahrhundertwendc

cher pazifistisch gesinnten anarchistischen

Bewegungen waren die frfihen Anarchisten

Venreter der “Propaganda der Tat”. Rudolf

Rocker urteilte spatter in seiner 1921 ersehie—

nenen Schrift “Anarchismus und Organisa-

tion” fiber diese Zeit: “Neunundneunzig

Prozent der damaligen Anarchisten in Deut—

schland hatten von der urspriinglichen anar—

chistischen Bewegung und ihren Bestre-

bungeniiberhaupt keineAhnung.Durch die

Vermittiung der im Auslande erschienenen

anarchistischen Blatter und Broschiirenli-

teratur waren sie oberflachlich bekannt

geworden mit einer bestimmten Phase der

Bewcgung, aber die Verhalmisse, die zu

dieser neuen Form der Bewegung gefiihrt

batten, waren ihnenvolistfindig unbekannt.”

Die damaligen Anarchisten waren “junge

Enthusiasten”, die den Anarchismus mehr

mit dem Gefiihl als mit dem Verstande er-

faBthéitten. Auchdarfnichtverschwiegen

warden, daB auf uns junge Kerle die grob-

komigen Worte Mosts damals einen gro-

Beren Eindruck gemacht haben als die sach-

lichen Abhandlungen Kropotkins. Psycho-

logisch ist das leicht zu verstehen. In einem

Lande, in dem jedes freie und offcne Wort

verpont war, muBten selbstverstandlich die

radikaisten Ausdriicke die groBte Wirkung

auslosen, mochte auch sonst nicht viel Tic-

fes dahintersecken.”

Der anarchistische Historiker Max Nettlau

urteilte in seinem 1931 ersehienenen Werk

zur “Geschichte der Anarchie” fiber diese

Zeit: “Grade diese ersten Anfa'nge wurdcn

durch die systematisehen Verfolgungcn

niedergetreten und dies forderte die Rache

heraus und so erschopfte man sich in Rache-

akten und kam nichtdazu ffir die Ideen selbst

cine geistige Gmndlage zu legen. Es war

eine Tragbdie, eine Sysiphusarbeit, ein

Bannkreis, den man nicht verlassen konnte,

das Erbe der autori taren Vergangenheit, der

man nicht entwachsen war, auch wenn man

den Namen Anarchisten noch so gem und

stolz akzeptierte. Die ungeheure Opfer-

willigkeit so vieler hatte durch ihre Einsei-

tigkcit die denkbar kleinsten Resultat ge-

bracht.”

Johann Most schrieb fiber die von ihm so

verherrlichte “Propaganda der Tat” bereits

Sonderabdruck
aus Sxiick ms des ,.Dcui[ch2n Tahndungsblaitcs“.
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Muster eines Fabndungsblattes von 1908

im Sepemter 1892 in der Freiheit: “Wer die

Gesamtbilanz betreffs des Nutzens und

Schadens dieser Art der Agitation ziehen

konnte, dem wfirde ein moralisches und

faktisches Defizit in das Antlitz starren daB
ihm Horen und Sehen vergehen machte.”

Obwohl im gesamten Ruhrgebiet in dieser

ZeitnichteinAttentatvonAnarchistenveriibt

w'orden war, wurde nun der Anarchismus
diffamiert - jeder Anarchist war eine Bom-

benleger, nichts weiter. Am Ende blieben

/

der Bewegung nur ein HaufenMartyrer ‘md

viel zerschlagenes Porzellan. Bis 211m

des 1.We1tkrieges sollte deranarchisti'scher1
Bewegung eher ein Schattendasein in der

Arbeiterbewegung beschieden sein. Anfang
1914 gehorten in Miilheim der anal'Chisus'Ch
beeinfluBten syndikalistischen“Freien

V61"

einigung” 6O Personen an, vor allem Berg-

arbeiter und Bauarbeiter.

Doch nach der sogenannten November‘e’

volution 1918 sollten die anarchistischen

Organisationen einen unerwal'lelen
A

-



schwung nehmen. Theodor Schuster be-

Suchte im Auflrag der Frcicn Vereinigung

tier Metallarbeiter Mulheim und schildertc

ielne Eindriicke in der erstcn Ausgabe des

§Yndikalisl” am 14.12.1918: “Was ich in

(1163611 acht Tagen sah, daB wird mir unver-

éesghch sein. Nichis mehr von resignierten
emchtem, lcuchtcndcn Augcs wurde von

{11:11 ycrsammelien bericluet, w.i_e die

h waleung vor sich gegangen. Uberall

alien Slch syndikalisrische Organisationen
gebildet. Der Same, dcr vor Jahrcn ausge-

gfleut
und anscheinend auf unfruchlbaren

996n.gefallen waren, war aufgegangen. In

nuzlheim an

der-Ruhr leichn unscre Gesin-

rat grzienossen 1m.Arbei1cr- und Soldaten—

aufpd llgsehe Arben. Bei der Ausschufiwahl

die :Tb nederrch-Wilhelm Hiinc Wéihltcn

Genor
euer in dcr Mehrzahl fiir unsere

'

ssen.

335121113111“ 191.9 organisierlen sich 5000

die Sicillrbeuer‘m der “Freien Vercinigung”

Schl
nun Fre1e Arbcitcr—Union Deut-

ands (Anarcho—Syndikalislen)”, kurz

ter gehéjnannte.
Die Miilhcimcr Lcderarbei-

auarbcrlen
fast

vollsliindig der FAUD an;

erkehrller, .Bergarbeucr und auch dic

allarchi :aI'bCIICI’ lraten in hoher Zahl der

ie Mfiihlsehen Geuvcrkschaft bei.

am 30 [Elmer Polizeivcrwaltung meldete

egierun 1311
1921 der Meldeslellc der

Mon (38 ueseldorff‘DieFrcic Arbeiter-

elirkct yndlkahslen) 7211111 in hiesigem

Whigs/218000 Mitglieder.”Auch andere

regenzullscfhc Eruppierungen erhiellen

allehiCrau
.Dcr Anarchistiscthreibund”

chistiscmfrfhrere hunderl Mitglicder, anar-

detensich
ugend- und Frauengruppcn bil-

n

mien Skmd K’ulrurorganisalioncn wie die

anger , die relativ eng mit der

nfluBZUSammenarbcitclen, gewanncn an

Die
.

.
.

fiberai‘lzgilillscne Bewcgung'war nun fast

sein 211 eincr 1:1
1hrcm DebamerZIrkel-Da-

Sen, Dech . asecnbewegung angcwach-

radikal a fruchl deCI‘, dcr in dicser Zeit

F bu‘ ”fit und ein Milgliedsbuch dcr

Fhi . ingschh fiihrtc, war au-ch ein Anar-

lel‘lich gCwaczcgung warJa nichL kominu-

verbundcn
sen. A15 (110 mu der FAUD

Cn Hoffnungcn auf cine baldigc

revolutionfire Umw‘ailzung enm’iuscht wur-

den, verlieB ein GroBteil der Mitglieder die

FAUD und 20g sich resigniert aus dem poli—
tischen Leben zuriick. In einem Schreiben

der Polizeiverwallung an den Regierungs-

priisidemen in Dusseldorf am 2. September
1924 heiBt es: “Die Freie Arbeiler-Union

Deutschlands (Anarcho-Syndikalisten),
welche in den Jahren 1920 his 1922 eine der

stfirksten und grdBten gewerkschaftlichen

Organisationen im hiesigen Bezirk war ...,

is: in den letzten beiden Jahren stark zuriick-

gegangen und zéihlt nur noch einige 100

Mitglieder.”DieMitgliederversammlungen
wurden nu: noch éiuBerst schwach bcsucht.

Eine effentliche Veranstallung 1m August
1924 unter dem Thema “Nie wieder Krieg”
brachte es nur auf 100 his 120 Teilnehmer.

1931 gehdrten der FAUD in Miilheim nur

noch 32 Bauarbeiter und 102 Metallarbeiter

an.

Die Anarchisten hatten sich wéihrend der

Dauer des gesamten Kaiserreichs nicht von

ihrer Niederlage nach dem Sozialistenge-
seLz erholen kdnnen. Das kurze ‘Gastspiel’
der Anarcho-Syndikalisten Anfang derWei-

marer Republik konnte die fiber 30 Jahre

gefestigte Vorherrschaft der autoritiir—mar-

xisLischen Parteien nicht brechen.

Publiziene Quellen:

Sepp Oerter, Acht Jahre Zuchthaus. Lebens-

erinnerungen von Sepp Oerter, Berlin, 1908

Rudolf Rocker, Aus den Memoiren eines

deutschen Anarchisten,Frankfuna.M., 1974

““v
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0&0 (IWK-Red., Kirchweg 33, 1000 Berlin-38;

vierteljdhrliche Zeitschrifl, A80: 67.-, fiir

9’0 Arbeitslose und Studenten 40.-).

Q Die Zeitschrift IWK (Internationale wissen-

schaftliche Korrespondenz zur Geschichte

der deutschen Arbeiterbewegung) widmete

ihre vorletzte Ausgabe (3/89) Beitragen zur

Geschichte des deutschcn Anarchosyndika-

, lismus. Zentral sind ein Aufsatz von Hans-

MarJred Bock: >>Anarchosyndikalismus in

Deutschland. Eine Zwischenbilanz<< und

zwci weitere Aufsfitzc von Wolfgang Haug

»Eine Flamme erlischt. Die Freie Arbeiter

Union von 1932-1937« und von Cornelia
'

Regin >>Hausfrau und Revolution. Die

Frauenpolitik der Anarchosyndikalisten in

der Weimarer Republik.« Erganzt werden

sic noch durch einen Bericht von Comelia

Regin iiber ein intemationales Seminar an

dcr University Centre of Postgraduate Stu-

dies, Dubrovnik iiber »Anarchism: Com-

munity and Utopia. Political Theory and

Political Education.«

Die im Jahre 1969 veroffcntlichte Dis—

scrtationvonHans-Manfred Bock »Syndika—
Iismus und Linkskommunismus van

1918—1923. Zur Geschichte und Soziologie
der Freien Arbeiter—Union Deutschlands

(Syndikalisten), der Allgemeinen Arbeiter-

Union Deulschlands und der Kommunisti-

schenArbeiter-Partei Deutschlands«, Mei-

Senhcim/Glan 1969, war die erste fundierte

wissenschaftlicheStudie zuchschichtedeS
dcutschen Anarcho—Syndikalismus in der

Friihphase der Wcimarer Republik. 56in

Aufsatz in der IWK ist eine Bilanz der

“wissenschaftlichen und jungakademischen
Biicher und Aufsatze der lctzten zwanlig

Jahre zum Anarchosyndikalismus in Deut-

schland dcr Weimarer chublik einschlieB’
lich seiner Vor- und Rechtionsgcsehichte"
mit dcm Anspruch “in wcitgehend chrOUO'

logischcr Anordnung und jeweils untef

zentralen Themen gruppiert, die Erkennl'

nisgcwinne und —dcfizite der weit verstreu'

ten ncueren Literatur zum deutschen

Anarchosyndikalismus fiberschaubar Z“

machen.” (S .295)
Back gliedert seinen kritischcn Bilan'

zierungsvcrsuch in folgende Kapitel!
— Zu den Anfa'ngen der lokalistischen

Gewerkschaftsbewegung: Bandwa—
ker-Sozialisten, lokale Fachvereme

und Versammlungsdemolcratie
—Die Freie Vereinigung deutscher Gew‘fflj

schaften als Massenorganisanon'
Von der sozialdemolcratiscl1611
Avantgarde zum SchrittmaCher

des

.K/i
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1914

‘Dle Neuformierung der Freien Vereini-
i

gung deutscher Gewerkschaften als

Massenorganisation 1918/19: Zur

‘

Frage der Kontinuitat zwischcn

Lokalismus und Anarehosyndikalis-

.

mus
‘ D13

FAIJD zwischcn Anarchismus und

Umonismus: Zum Fragmentierungs-

l PfOZeB des deutschen Anarchosyn-

~D'
dikahsmus

13 FAUD zwischcn sozialrevolution'arer

‘
‘

Klassenkampforganisation und radi-

kalerKulturbewegungZurFunktion
und Struktur des deutschen Anarcho-

Syndikalismus
A 11nd intemationaler Kontcxt: Zur

Geschichte der IAA und zur verglei—
Chcnden Analyse des deutschen

\
Anarchosyndikalismus

Wiedergrfindungs- “11d

d1ederaneignungsversuche nach

Es
em zwelten Weltlcrieg.

elensizln unmoglich im Rahmen dieser

lick fiber :fiCh
nur emen skizzierten Uber—

ten 25 Jahr

<1 Neucrscheinungen der letz-

misehe Nae;
Zu geben. Die “jungakade—

0c mir u \é/uchskraft:’
— einen Titel den

i t~erl
n

finderen in seinem Aufsatz

aubt stch Ctmge kritische Anmer-
g Zulu AufS I. adfiln SCI (5 lu a 2 def “altak

I

gskrafl”,
l

1) N'

Warelglgiéluzcherlin und Mitteldeutschland

deutSChch
ntren der Freien Vercinigung

Einland Cyverkschaften sondem auch das

haltedie F
”I” chtrum in Diisseldorf. Hier

abrikarbr’me
Veremigung Bau-, Holz- und

when?” organisiert und die Zusam-

_ Back e
“(l-en Anarchisten war hier schr

(Organ fzIer/ahm die Zeitschrift Weckruf

m )_ amh
narchtsmus and Syndikalis-

dOTfer FA
aflc Reprisentanten derDiissel—

osinke 11nd J

Wle Carl Windhoff, Anton

Vor dem 1 W Ohann Nattermann gehorten

sten er gm ellkflgg schon zu den Aktivi-

“When e

archistischen und syndikalis-
i Niedmcflcgtmg. Die Textilarbeiter am

(8.31 dgn’
me Back irrtiimlieherweise

alts der 10kmlRllhrgebiet zuschlagt, kamen

-

err: {Sll'schen Tradition. Zwar trat

V0
r rei cm'SChF WCbcrverband 1902

Textilar hen VCTCmigung zum Deutschen

aschi mu
cwcrband fiber, aber bis zum

Sten- 'es:
halten die Anarchosyndikali-

u11dv0rdcmr11301111.SZ%I‘l1131><1immereineBasis
. 'WCIIkfiCg mchrere Ortsgrup—

2) 1:qu.

:{Chun :1“: SOzialgeschichtliche Unter-

.uhrgebiq ‘umVAnarchosyndikalismus im

3181311 , mit”):
1n anderen Regionen fehlen

PM), r L
usnahme der Untersuchung

sIan zu CChLI‘Cas
zu Hamborn. Bock kriti-

a ch08” k» 9813 sich die Studien zum

“Lug
h

allsmuszuverallgemeinemd
cSCH beziehcn. Ich bin aber

k

revolutionarcn Syndikalismus vor nicht der Meinung Backs, daB die

’

Forschungslage fiir das Ruhrgebiet kohal-

rent ist (8.309). Es muB noeh untersucht

werden, ob in Miihlheim/Ruhr, in Duisburg
etc. die gleichen sozialgesehichtlichen

Bedingungen existierten wie in Hambom_

Das gilt erst recht fiir Stédte bzw. Regionen
wie Dusseldorf, das Bergische Land oder

den linken Niederrhein. Die geplante Arbeit

von Andreas Maller zum Anarchosyndika-

lismus in Dortmund wird in dieser Hinsicht

Aufschltisse geben.
Backs generelle These: »Die Auswei-

tung der Freien Vereinigung zur Massenor-

ganisation wurde moglich durch die Gn‘in—

dung organisationserfahrener und beruflieh

qualifizierter Arbeiter aus der freigewerk-

schaftlichen Opposition 11nd dutch die Her—

anziehung groBerer Teile von un- bzw.

angelemten Arbeitem ohne Organisations-

erfahrung<< ist im groBen und ganzen zuzu-

stimmen. (8.314)
In Miihlheim waren es ehemaiige Funk-

tionare des Deutschen Metallarbeiterver-

bands, die wahrend des Krieges Kontakt

aufnahmen zu Fritz Kater in Berlin. Diese

politisch erfahrenen Arbeiter u.a. Heinrich

ReuB und Heinrich Melzer spielten in der

Ratebewegung,wahrend desKapp—Putsches

und der rheinlandisch-westfalischenFAUD

eine entscheidende Rolle.

In Diisseldorf verbanden sich die Kader

dcr Freien Vereinigung mit dem Allgemei-

nen Arbeiterverein, einergewerkschaftlichen

Oppositionsgruppe, die im Weltkrieg ent-

standen war.

Irn heutigen Wuppcrtal waren es die

Verbindung der Syndikalisten mit den mili-

tanten Arbeitem des grbBten Betriebs vor

Ort, der Firrna Jager.
Um zu einer prazisen Analyse des Mas-

seneinflusses der Freien Vereinigung und

der spateren FAUD zu kommen, waren

konkrete sozialgeschichtliche Unter—

suchungen in den ZentIen der Bewegung

notwendig. Diesc wiirden auch 'mehr Aus-

kunft geben iiber den Fragmentierungs—

prozeB der sozialrevolutionaren Gewerk—

schaften, der 1920 einsetzte. Bock bemerkt

zu Recht, daB es dazu so gut wie keine

Literatur gibt. Meine These ist, daB es von

Zufa'llen abhing — z.B. welche Personen

jeweils vor Ort die Meinungsfiihrerschaft

hatten — welcher Organisation sich die

Arbeiter anschlossen. DaB die Abgrenzung

an der Basis keine bedeutende Rolle spielte,

zeigt der groBe Metallarbeiterstreik in Diis-

seldorf 1922, der gemeinsam von Unio-

nisten und Syndikalisten bei Mannesmann

initiiert wurde. Und die immer wiederkeh-

renden Aufrufe zur Einigung des Proleta-

riats in der anarchistischen Tageszeitung

»Die Schopfung<< in Diisseldorf in den Jah-

ren 1921/22.

Die Spaltungcn, Diskussionen iiber

Organisationsfragen, Siedlungen etc., der

Jahrc 1921/22 sind meiner Meinung nach

aueh ein Ausdruck fiir die groBe Orientie-

mngslosigkeit der gesamten revolution‘airen

Bewegung in Deutschland nach den verhee-

rendenNiederlagen der Jahre 1918—1921.

Es ist, soweit ich weiB, noch nie unter—

sucht worden, welche Konsequenz die fiir

heuttge Verhéilmisse unvorstellbare Repres—

sion 'fiir die revolutionaren Arbciterorga-

nisatlonen hatte. Stichworte waren: Die

v1elen Toten, fiir die Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht stellvertretend stehen die

7000 politischen Gefangenen, der —’ im

Ruhrgebiet permanente — militarische Aus-

nahmezustand und die damit einher gehen-
den Versammlungsverbote etc. Gerade in

PhasenderOrientierungslosigkeitund Resig-
nation wachst die Bedeutung einzelner Per-

sonen: Nurkonkrete S tudienvorOrtkonnen
hier eine Antwort geben.

In diesem Zusammenhan
‘

'

weitereThesenichtzutreffendi15221:1)1‘2recllrtltcj
stische Opposition verfolgte das Ziel der

Erprobung neuer Lebensformen und For—

men
der Sozialisation in den Siedlungs- und

Erzrehungs- und kiinstlerischen Experi-
menten, die unionistische Opposition das
Ziel wirksamer Vertretung tarif— und sozial—

politischcr Interessen 11nd generell der Ar-

beiterinteressen in den Bem‘ebsraten.«
Namhafte Vertreter der Opposition im

Rheinland, wieder ElberfelderHans Schmitz

und die Diisseldorfer Anton Rosinke und

Waldemar Kutsche (einer der Begriinder
der Sicdlung »Freie Erde<<) gehérten zwar

zur Opposition, waren aberdennoch in ihren

Betrieben aktiv. Die Nieht-Teilnahme an

Betriebsratswahlen sagt nicht unbedingt
etwas aus fiber das Engagement im Betrieb.

3) Backs These zur Spatphase der FAUD

ab 1923 istzutreffend: »Die deutsche Bewe-

gung scheiterte zwar als Massenbewegung
mit dem Ende der Inflationsperiode und sie

konnte auch nicht ihr Programm realisieren

zugleichWirtsehaftskampforganisationund
Kulturbewegung zu sein. Politisch isoliert

und als Teil der Arbeiterbewegung margi-

nalisiert, bewirkte jedoch der deutsche

Anarchosyndikalismus gerade in dem MaBe,

wieer seitMitte der zwanzigerJahre aufsich

selbstverwiesen war, eine Wenorientierung

und Verhaltensdisposition bei seinen Mit-

gliedem, die diese befa‘higten eine bemer-

kenswerte Rolle im Widcrstand gegen den

Nationalsozialismus im Spanischen Bijrger-

krieg zu spielen<<.
Nur am Rande sei noch angemerkt, dais

in diesem Kapitel die “altakademische

Fiihrungskraft” zwar den “jungakade-

mischen Nachwuchskraften”den dokumen-

tarischen Wert ihrer Arbeit bescheinigt, es

aber der Beitrag der “jungakademischen
Nachwuchskrafte” war, die Freie Arbeiter

Union »zwischen sozialrevolutionarer Klas-

senkampforganisation und radikalerKultur-

bewegung<< charakterisiert zu haben. Ehre

wem Ehre gebiihrt. Books Aufsatz ist ins-

gesamt eirt wertvoller Beitrag fiir zukiinf—

tige Forschungen zum Anarchosyndikalis-

mus.
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delt die FAUD von der Spiilphase der Wei-

marer Republik bis zu der Zcrschlagung

ihrerWiderstandsgruppen 1937.Danach gab

es keineorganisierle anarchosyndikalistische

WiderstandsbewegungimDeutschen Reich

mehr. Die Aktivitaien der dcutschen

Anarchosyndikalisten im Ausland werden

Thema einer im néichsten Jahr erscheinen-

den SLudie iiber >>Deutsche Anarchistcn im

Spanischen Biirgerkrieg 11nd im Exil« sein,

an der ein Autorenquanett (Hans-Jfirgen

Degen, Wolfgang Haug, Dieter Nelles,

Ulrich Linse) derzeit arbeitet. Haug fiber—

priiftdiebisherverbffentlichteLiteraturund
erg'anzt sie dutch bislang nicht benutzle

Quellen aus dem InstitutfiirSozialgeschichte
in Amsterdam (NaehlaB vonRudolfRocker,

Archivbestande der 1AA), dem Stadtarchiv

Mannheim (ProzeBakte gegen Siidwest-

deutscheAnarchosyndikalisten),deml-Iaupt-
staatsarchiv Diisseldorf (ProzeBakten gegen

rheinland-westfalische Anarchosyndika-

listen), dem InstitutfiirZeitgeschichte (nach

1945 verfaBte Erinnerungen fiberlebendcr

deutscher Anarchosyndikalisten) und dem

Bundesarchiv in Koblenz (ProzeBakten
gegen Berliner und siichsische Anarchosyn—

dikalisten).
Er gibt zunachst einen Uberblick iiber

die Organisationsstarke der FAUD 1932

und die Vorbereitung aufdie Illegalitat. Dem

schlieBt sich ein Kapitel an iiber die illegale

Geschaftskommission, die zunfichst in Ber-

lin war und dann fiber Erfurt nach Leipzig

verlegt wurde. In den weiteren Abschnitten

untersucht er den WidersLand in den einzel-

nen Regionen, wobei sich Berlin, Rhein—

land-WestfalenundSachsen alsZentren des

illegalen Widerstands der FAUD zeigen.

W'ahrend zahlenmaBig kleinere Gruppen in

Siidwestdeutschland eine noch verhéiltnis-

maBig hohe Aktivitfix zeigen, werden die

auffindbaren Nachrichten fiirNorddeutsch-

land, Bayern und Schlesien auBerst diinn.

(Bislang unzugangliche DDR-Archive ver—

sprechen dajedoch noch mehr AufschluB).

Haug resiimiert: »Das Jahr 1937 mar—

kiert das Ende der illegalen FAUD in

Deutschland. DaB es dieserkleinen Organi-

sation fiberhaupt gelang, so lange illegal zu

arbeiten, lag insbesondere daran, daB ihre

Mitgliedernichtnurpolitisch, sondem auch

freundschaftlich mileinander verbundcn

waren Oder sich zumindestpersénlichkann-

Ien, was die Gefahr der Spitzelti’itigkeit in

ihren Reihen erheblich vern'ngerte. Aufl‘al-

1ig ist, daB aus den Bekanmschaften bewuBt

Kapital geschlagen wurde, indem fast fiber-

all die ehemaligen Kassierer der FAUD als

Kontaktieute fungierten.« (S .369)

Eine eingehende Beschafiigung mil dem

AnsatzderanarchosyndikalistischenFrauen-

politik isl fiir Cornelia Regin nichl aus ihrer

Starke oder ihrern EinfluB begriindbar, son-

dern wcil die Anarchosyndikalisien im

Unterschied zu anderen proletarischcn

Der Beiu'ag von Wolfgang Haug behan— Organisationen aufcine >>Mobilisierung der

1

Hausfrauen und Miitter<< in ihrer Politik

abzielten.IhrAufsatz stiitztsichimwesent— ‘

r

.

:
‘

lichen aufeine unverfiffentlichte Examens- ‘

‘

V

I.

Iarbeit zur Frauenpoliu'k der FAUD von :
I:

i

‘

Christine Weghofi”.Reginkommtzufolgen- 7
‘

den Ergebnissen: In vielen Punkten war die
'

FrauenpolitikderFAUD nichtorigin‘ar, >>da15
die Anarchosyndikalisten, zumindesttheore— ‘ *

Lisch, Hausarbeit als Arbeit weneten, diese ‘

in ihrer gesellschaftlichenBedeutung erkann

I

ten und der Hausfrau und Mutter in ihrer

revolutioniiren Strategiceine wichtigeFunk
non einraumten, hebt sie von anderen zeit-

‘ ‘

genéssischen Strdmun en
' ‘

3

(5.397)
g (posmv) ab.«

Anmerkung:
Das bier unter dem Schwerpunkt von Hans—

‘

ManfredBocksAufsatzrezensierteHeftder 4;
V

.IWK is: direkt bei der Redaktion (168 8 WM” Ebeziehbar.(20.—DM) ”*flm;

‘
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Wayne Thorpe,
»The Workers Themselves<<

and International Labour,
1919—1923

“

Kluver AcademicPublishers,Dordrecht/
V

»We
' - . .

nn w1r in Spanienverlieren, versackt

ein .

..

e ganze Generation von Revolutio-

naren.«

nMalkllimeinte derMilizionfirderColum—

emer if:
und

Weho—Syndikalist
Fritz

Zahlreiche
erster Lime, die damals noch

Spanien
n Anarchosyndikalisten, die in

SOZiale RECEEH den Faschismus und fur die

lagedes $111901! kéimpften. Die Nieder-

ZEitig auch
01118qu in Spanien wargleich—

intemationdfr Niedergang fur die gesamte

eWCgun

a

f3 snatcho-syndikalistische
nationals,[:16 sich seit 1923 in der Inter-

Salnmen
better-Assoziation (IAA) zu—

die IAAgIeISChIOSSen
hatten. Zwar existiert

ihrem damEh heute, aber verglichen mit

SChatten ihrlgen
EmfluB

ist
sie nurnoch ein

SChiCksal ihfr sel‘ost. D1e 1AA teilte das

die in der Ger nationalen Organisationen,

kurzeTZCitk .eSChlclhtsschreibung
bis vor

Wenigen funipen
Niederschlag fanden. Den

ligen nationallerten Studien
fiber die jewei-

ang keine v

en

Qrgantsationen
stand bis-

en Zusannirglelchbare
zum intemationa—

Mangel istn ensehluii gegeniiber. Dieser

Weise, Weil 3n [Cilweiselbehoben
Nur teil~

merikaner gausgezeichnete
Arbeit des

eMSCIVes SR
ayne .Thorpe:

»The Workers

: evoluttonary Syndicalism and

l

'

Boston/London, (60 $)

International Labour, 1919—1923«, die

kiirzlich in der Reihe Studies in Social His—

tory des Internationalen lnstituts ft'ir

Sozialgeschichte in Amsterdam erschien,

den Grfindungsprozefi der IAA bis 1923

zum Thema hat.

6 hat die in vielen Archiven Euro-
Tharp

pas und der USA verstreuten Dokumente

und Materialien zur Geschichtc der IAA zu

einem lesenswerten Buch verarbeitet, des-

sen Verbreitung leider hier durch Sprache

und Preis enge Grenzen gesetzt sein werden.

Thorpe skizzicrt zunachst kurz die Ge-

schichte der 1 .Intemationale in deren direk-

ten Tradition sich die IAA verstand und der

Entwicklung des revolutionéiren Syndika-

lisrnus bis zum 1.Weltkrieg. Der revolutio-

nfire Syndikalismus hatte seinen Ursprung

inFrankreich zumEndedes letzten Jahrhun-

dens; die CGT wuchs schnell zu einer

kschaftsorganisation von

miichtigen Gewer

einer halben Million Mitgliedern. Ihre Pro-

a des Generalstreiks zum Sturz des

kapitalistischen Systems fand im Gefolge

der Russischen Revolution von 1905 Gehor

in fastallen europaischen Landem. Kurz vor

dem ersten Weltkrieg existierten in vielen

Liindern kleine syndikalistische Gewerk—

schaften edcr syndikalistische Stromungen

n Gewerk-
innerhalb der refonnistische

pagand

schaften.

Von den hollandischen und englischen

Syndikalisten ging die Initiative aus zum

ersten intemationalen KongreB in London

1913. Es waren den 33 Dclegierte aus 60

Arbeiterorganisationen und 12 Landem

venretcn. Die machtigeCGThatte sich gegen

den KongreB ausgesprochenund nahm nicht

daran teil. Sie war Mitglied im Intematio-

nalen Gewerkschaftsbund und setzte auf

dessen revolutionise Verfinderung. Aus

Riicksicht auf die CGT wurde aufdie Griin-

dung einer Internationale, die vor allcm von

den schwedischen, hollandischen und deut-

schen Vertretem gefordert wurde, verzich-

tet. Stattdessen wurde eine Erklarung ver-

faBt, die Einrichtung eines Informations-

biiros in Amsterdam und die Herausgabc

eines Bulletins beschlossen. Der 1.Welt-

krieg machte diesen Aktivitiiten cin schnel-

les Ende.

Die russische Revolution hatte auch auf

die revolutionfiren Syndikalisten und Anar-

chisten zuniichst eine groBe Ausstrahlung.

Wie Augustin Souchy formulierte: »Sie war

die groBe Passion, die uns alle mitriB. Im

Osten, so glaubten wir, ging die Sonnc der

Freiheit auf.«

Vertreter syndikalistischer Organisa-

tionen — u.a. Augustin Souchy — folgten

daher der Einladung zum 2.KongreB der



Komm
.

,
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. Zeichen der Anselnandersetzung zwx—
1m

schen Lenin und den deutschen Linkskom-

munistenumOtto Riihle stand.Nachlangen

VerhandlungenmitdenBolschewikieinigte

man sich auf die Griindung eincr Roten

Gewerkschaftsintemationale (RG1), der die

russischen Gewerkschaften, komrnuni-

stische Vemeter in den reformistischen

Gewerkschaften und die revolutionaren

Syndikalisten angehoren sollten.

Bis zum Bruch und der Griindung der

1AA Anfang 1923 in Berlin war die zentrale

Frage der Aus'einandersetzung zwischen

Syndikalisten und Bolschewiki, die Frage

derUnterordnung der RG1 unter Beschliisse

i der Kommunistischen Internationale (K1).

Die Unterdriickung und Inhaftierung von

Anarchisten in der Sowjetunion und die

Niederschlagung des Kronstadter Aufstands

verscha‘rften diesen Konflikt.
W

RudolfRocker, der zurzentralen Gestalt

des Anarcho-Syndikalismus werden sollte

und maBgeblich beteiligt war an der Griin-

dung der 1AA, nahm zu der Unterdriickung

. politisch Andersdenkender in der Sowjet—

nion als erster offendich Stellung mit sei-

er Broschiire »DerBankrott des russischen

taatskammunismum im Jahre 1921. Bali

ie Verhandlungen zwischenKommunisten

, und Syndikalisten sich noch bis zum Jahre

unistischen Internationale, der ganz 1923 hinzogen, lag daran, dais namhafte

Vertreter des intemationalen Syndikalismus
nun fiir die Prinzipien der RG1 eintraten, so

u.a. der Englander Torn Mann, die beiden

Franzosen Pierre Monatte und (der spatere
Trotzkist) Alfred Rosmer und die beiden

Spanier und spateren Mitbegriinder des

POUM, Andres Nin und Joaquin Maurin.

Thorpe zeichnet die Entwicklung dieser

Auseinandersctzung, die in der Griindung
der 1AA ihr Ende fand im Detail nach. Auf

dem GriindungskongreB in Berlin waren

Vertreter von 15 Landem anwesend, die

nach eigenen Angaben zwei Millionen Mit-

glieder vertraten; eine Zahl, die sicherlich zu

hoch gegriffen ist. Es wurde eine von Rudolf
Rocker verfaBte Prinzipienerklanmg ange—
nommen und Rocker, Souchy und der russi-
sche Anarchist Alexander Shapiro wurden
als Sekretare gew’a‘hlt, das Sekretariathatte
seinen Sitz in Berlin.

Nach ihrerGriindung hatte die 1AA ihren
Zenit aber schon fiberschritten, die beiden

machtigsten Landesorganisationen, die

spanische CNT und die italienische USI
wurden illegal, die franzosischen Syndika-
listen wurden von den Kommunisten ver—

drangt und die deutsche FAUD verlor nach
der Inflation die meisten ihrer Mitglieder.
So war die 1AA nicht in der Lage, den

Auseinandersetzungen der BOer Jahre—auBer

!
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in Spanien — ihren Stefnpel aufzu

Die Niederlage in Spanien war
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Alle R .

SUZialifllglgxn haben rechtlich, politisch wie

Wirksame Ve
..

as fur die Frauen gebracht. Eine

Frauen zu
randerung ihrer Situation konnten

k°nstante [REISt'
nur durch langerfristige und

s” Sogena;:f;;erreichen, .die zusa'tzlich von

notl%§ab0tiert wurzjeevolutionaren
Mannern un-

Ie
-

..

'

OTSitZeZISQImEEIIEberSChrifi zitierten Worte des

Pngrels derAE ‘mann auf dem bayrischen

anaemia-1919f eiter-f Bauern- und Soldaten-

,e reVOIutionélelgen
in exemplarischerWeise,

rauenbegehrenre
Manner ijber emanzipatives

amm'Unghane dverhandelten.
Auf dieser Ver-

mfg V9rsucht eue
Radikalpazilistin Anita Augs-

Wortlichlautete-men Antrag einzureichen, der

"Aus
.

dUrch Errfflnuund ErQéinzung des Ratesystems

.ere auf dem E9
V0n Frauenraten, um insbeson-

tl0n dUrch Aufk
finde der Propaganda der Reak-

entgegentret larung'und Politisierung derFrauen

er Ant

en 2u konnen."

abQSlEhnt “:2? YVUrde aus formalen Grunden

'n ere der(sl file anwesenden Manner, insbe-

rekisch "n' patWe)NationalbolschewistErnst
und dEShla|bIE-ht viel mit ihm anfangen" konnten

verlangten H

"‘5
eanelne gehende Vorschla'ge"

en Zu kbnfiefln
hIer abstimmen und entschei-

,annerangm ‘ObeJhlRevolutionenimmernur
eInerunivemafgerlheuen waren, die irn Namen

R finnern fig-MenschheitoderArbeiterschaft
.echte Und F

"enersehnten und erka'mpften

filese an”
FerraUme verschafften, konnten

'6
u siiganngelwenheiten nicht auf weib-

Fra SChriebznumdmbenskrafl verzicliten:

VErSt Versta‘rkten D
verteilten Flugblatter,

ec ten V0” de P
emonstratronen,

Frauen

n
Stellten fal

r

OIIZRII gesuchte Personen.

’ rauen fsche
Passe aus, Frauen agi-

p IeQten die Revolutionare auf

S

raue
lien

vielfaltige Weise und versorgten gleichfalls den

revolutionaren Nachwuchs.

Alle diese Frauen waren “revolutionére

Frauen", wie Christiane Sternsdorf-Hauck sagt,

sie waren Frauen im Widerstand gegen die poli-

tische Reaktion. Das Engagement von Frauen

wa'hrend der bayrischen Revolution war nicht

gering und ihre Begeisterung f'Lir die Revolution

und Ra'tebewegung ist vielen ihrer Aufrufe und

Briefe zu entnehmen, auch wenn diese Revolu-

tion nicht “ihre" Revolution war. Mehrheitlich

wurden die Antrage der Frauen auf den Ra'tekon-

gressen abgewijrgt und nur als "Anregung"

empfunden, "die vielleicht den Aktionsausschuls

anspornen mulS" (Niekisch).

Als "Muse" dienten demnach auch die "re-

volutionaren Frauen" den revolutionaren Herren,

deren Ziel es in Zukunft sogar sein wollte, die

Frauenarbeit abzuschaffen. Mit diesem Ziel ha't—

ten die linken Manner jedoch noch so ganz ne—

benbei eine fiir Frauen wichtige Errungenschaft

der Republik demontiert, war doch die Wahlbe-

rechtigung zu den Arbeiter- und Bauernra'ten an

die Berufszugehorigkeit geknu‘pfi, die sich schon

einschrankenderweisenurauftypischeManner—
berufe bezog. Es gab

- obwohl eine Domane

weiblicher Berufsarbeit
- kein einziges Dienst-

madchen irn Arbeiterrat (nur in Jena existierte

ein Hausfrauenratl. Sternsdorf-Hauck schreibt,

dais die Manner, die in den Arbeiter-, Bauern-

und Soldatenraten, im Vollzugsrat, im Proviso-

rischen Nationalrat und im Ra'tekongrelS saBen,

in ihrer Mehrheit Sozialisten waren, "Manner,

die zumindest einen gewissen Reform—Anspruch

hatten." in der Behandlung der Frauen bewiesen

sie sich jedoch als “Junker" und "SpielSer aus

KaiserWilhelmsZeiten".Ausnahmen
unterihnen

gab es nur wenige. So unterstiitzte Erich Miih—

sam den Antrag der Radikalpazifistinnen Augs-

Photo:
Ulli
Mamat

purg und Heymann auf Frauenra’te und lieba'

gelte mit dem "Mutterrecht als heilige Mensa:-
heltssache". Ernst Toller schlug Anita Augs ur

-

als Ministerin fiJr soziale Ffirsorge vor, die jedJocg
nicht gewa'hlt wurde, und er stellt zu recht fest

dais es den Arbeitern unbequem ist, "wenn ihre

Frauen ernst
machen mit der Verwirklichung

sellalrstrscher Forderungen." Toller weilS kurio-

sen/verse von‘ einem Genossen zu berichten

dessen Steckenpferd die Polygamieforderung fur

Mann und Frau war, dessen Gliickjedoch pltitz-

lrch "auf immer vergiftet" schien, als die Gattin

wa'hrend seiner Haftzeit einen "Fehltritt" (Origi-

nalzitatl beging.

Die Angst der Manner - ob revolutionar oder

reaktiona'r - vor den Frauen war groB, die Furcht

vor Autorita'tsverlust saB tief und ihre Weiblich-

keitsbilder waren irn Grunde nicht voneinander

zu unterscheiden. Ein Sieg desvereinigten Patriar-

chats mag sich auch darin verdeutlichen, dais

sich Frauen gegeniiber Frauen feindselig und

unsolidarisch verhalten konnten. Frauen sagten

gegen Frauen, die Rotgardisten gewarnt hatten

vorGerichtaus oderzeigten sie an. Frauenlielsen
sich als Spitzel einspannen, um sich in das Ver-

trauen inhaftierterRa'terepublikanerlnnen einzu-

schleichen und wertvolle Nachrichten der Mili-

tia'rpolizei zu fibermitteln. Um die eigene Haut zu

retten, belasteten jedoch auch nicht wenige

mannliche Beteiligte der Revolution und Ratezeit

andere schwer. Diese Phanomene zeigen, daB

die Widerspriiche in der Gesellschaft mittels

patriarchaler Herrschaft durch die Klassen

Geschlechter und Individuen gehen.

I

Nach den Ouellen von Sternsdorf-Hauck

schienen aber Frauen eher dazu imstande, ent-

gegen einer verinnerlichten StaatsgrtilSe und

damitiiberein parteipolitisches lnteressehinaus

frauen- uind gesellschaftspolitische Arbeit zu

;V/
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|eisten.Der"Bund sozialistischerFrauen",derim

Dezember19189egriindetwurde,setzte sichzum

Ziel, feministisch engagierte und linksgerichtete
Frauen unabhangig vonihrerParteizugehb‘rigkeit

'

zusammenzuschlieflen. Zu seinen Mitgliedern

gehiirten u.a.die beiden Radikalpazifistinnen Lida

Gustava Heymann und Anita Augspurg, Thekla

Egl (USPD), Toni Pililf (SPDl, Hedwig Kampfer

(USPD) und Elma Klingelhijfer (USPD). Dieser

Bund sozialistischer Frauen arbeitete eng mit

anderen Frauengruppen zusammen,derenTatig-
keiten darin bestanden, Kriegen entgegenzu-

wirken, den sozialistisch-kommunistischen

"Gedanken" vorwartszutreiben, neue und freie

Erziehungsmethodenauszuarbeiten,Straffreiheit
fijr Schwangerschaftsunterbrechungen zu er-

Iangen und”Zentralhaushaltungen"(GroB-Wohn-
gemeinschaften) zu fordern. Die Frauen ver-

suchten, die KPD-Fijhrer Levien und Leviné zu

ijberzeugen,da13 es besser sei, mit den WeilSen

der Regierung Hoffmann zu verhandeln, statt

unndtig BlutzuvergielSen.FLirihre Friedensarbeit

ernteten sie nur Hohn und Sport und Levien pries

gegeniiber den "Defaitistinnen" die russischen

Revolutionarinnen,"diemitderWaffein derHand

den Kampf fiir die russische Revolution aufge-
nommen hatten". Da sich die Frauen mit ihrem

Friedenswillen nicht geschlagen gaben, kamen

sie zu dem SchlulS, selbsta‘ndig mit der roten und

weilSen Armee zu verhandeln. Beim Fuhrer der

Roten Armee fanden sie Entgegenkommen, der

ihnen ein sicheres Geleit zum Kommandanten

der WeilSen gab, der aber die Friedensvermitt-

lung ablehnte.

die Revolution und die Organe der Ratebewe-
gung, das - nach dem Tenor des vorliegenden
Ruches

- schwer entta'uschtwurdei Auch wenn
such Frauen zuweilen in ihren alltaglichen Forde-
rungen durchsetzten -

so schrieb der Munchner
Vellzugsrat der Arbeiter- und Betriebsrate an

elnen Ehemann, ermijge im eigenen lnteressefll
seine Frau in Zukunft menschlicher behandeln -

sahen eie, daB nur aufgrund einer QuotierundFrauenln die Rate kommenkonnten.ToniSender
Generalsekreta'rin desArbeiterrates in Frankfurt,
rnachte sich auf diesem Gebiet besonders stark-I
erne Forderung, die wie die immer noch unbeen-
dete Diskussion zeigt, als "undemokratisch" und

"mannerfeindlich" angesehen wird.

. pie Studie von Christiane Sternsdorf-Hauck
istergentlichvielzu kurz,umausfiihrlich liberdas
Leben, das Arbeiten und die Errungenschaften
vdn Raterepublikanerinnen berichten zu kénnen
[ire KnappheitdesTextes liegtjedoch offensicht:
Irch nicht an der Autorin, sondern hat andere
Faktoren.2umeinen sollen die noch heuteleben-
den Frauen die Ereignisse der Revolution nichtbewulSt als Frauen erlebt haben, zum anderen
vvaren die literarischen Ouellen aulserst rar wiedie Autorin im Vorwort berichtet. Unsterbliclikeit
errangen die Kampferinnennichtijberihrerna'nn-lichen Mitstreiter, die selten in ihren Memoiren
den Genossinnen eine Zeile gijnnten sondernuber die Polizeiakten und Spitzelberilchte von

denen'aber kurz vor der Zerschlagung der Rat
republikvielevernichtetwurden.Christine Stern:
dorf-Hauck konnte jedoch den Briefwechselzwrschen ffinf pulitisch engagienen Frauen ausden Jahren 1918/19 ausfindig machen der ndadurch erhalten blieb, weil er bei Hausdurcll'jlf
suchungen beschlagnahmt und die Post deFrauen UbenNacht wurde. Der als Teil ll der
RuehesverdffentlichteBriefwechselgibtin er I

S

LInIeAufschluBdarijber,wie die Frauen politis er:
dachten und handelten. Er berichtet fiber

8}:
schaftlrche und berufliche Sorgen, u'ber L‘i‘gtgte

Viele Frauen setzten ein grolSes Vertrauen in

undSexualitat‘AufschlulSreichistrdenBridal?
entnehmen, wie die Frauen sich selbst.gegren
fiber dem revolutionaren oder reaktlona

en

Frauenbild sahen. DerBriefwechseldie5erFrfaelrni.
zeigt, daB sie mehr kommunistisch, den.“ htauf
nistisch engagiertwaren, sie sich aber

mfj‘esen
eine starre Parteilinie fixierten. NEW"

'

0C

Frauen, das sei nichtvergessen, existrerteanen"!
dieienigen vom "Bund sozialistischf9r Fgeide“
der wenig von “Mannerparteienn.hlflt‘ ukel-
GTUPpenwargemeinsam,daBsiedle Schlgirche
Politik" der SPD verachteten. 9999” d"?

rt un

votierten und von den Mannern ignorl

diffamiert wurden.

Thea A. Struchtemeier
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:gdirrfahren die zumeist jungen Laser-

fiber den :Roten Zora und ihrer Bande<<

diirfte di

utor Kurt Held. Weniger noch

gen der

6 aufmerksarne Linke bei Anschla—

Mans
”Roten Zora<< vermuten, daB der

lehrbuchgsjker 11nd Autor dieses ‘Jugend-

ich a“are:1C_rea11venWiderstand’tatsiich—
iChts erfalIlsrnschen

Positionen zuneigte.

WOrts Von Trim the Leserlnnen des Vor-

Oman »Bm.eo
Pinkus in Kurt Klabers

Oter Stem .Ekaden
an der Ruhr« (Verlag

anarchistis .h
rankfurt 1973) iiber Klabers

p ase. PIn]: e. Vergangenheit und Spat-

paneikomus interessierte sich nur fiir die

Klabery i

unistlsch verbfirgte Phase Kurt

revmeagerKPD, im Bund proletarisch-

klor im I

er

Sebriftsteller (BPRS), als

Brlin in dnternauonalen
Arbeiter Verlag

8iere (1.03 [gm
auch sein Roman )JPdSSd‘

ansgeb

.

l618.?“erschjenundals Mither-
er def ’>Llnkskurve«.

Ku ..

e or; Iiilaber wurde am 4.1 1 .1897 in Jena

durchwand
It 14 V0" 211 Hause ausgerissen,

genheirs eff" 61' als Vagabund und Gele—

leg sofibener halb Europa. Im 1.WeIt-

en revOlatt befeiligte er sich 1918/19 an

burg ulilnorlaren ftktionen in Halle,

Plievier §

qBCrlm. Ahnlich wie Theodor

aufweishén1t
dem er weitere Parallelen

ahren 191911/rzchsfieifie auch Klaber in den

BficheWerk"
0 als Wanderprediger und

p~ [scfiufer Thiiringen. wahrend des

u
86biet

es 1920 wandte er sich ins

nerds“:r 11nd belfitigte sich zudem als

eiratg‘enV01kshochschuleBochum.1e er die erfolgreiche Kinder-
cham '

01‘1 ..11 11nd Marchenerzahlerin Lisa
' [ZHQL .

f11hr SpaleStens 1927 zahlte er zu den
e e . . .

femEffetxcmkommumsnscherLite-
In di

er-1933emigrierteermitLisa
e SChWeiZ, in der beide seit

n

raturschaf
Term .

1924 einen Wohnsitz in Carona/Tessin hat-

ten. Don zog sich von der Parteiarbeit zu—

riick. 1938 ist er ausgetreten. Da er in der

Schweiz keine Arbeitserlaubnis erhielt,

veroffentlichte er sein erstes Kinderbuch

»Die schwarzen Brfider<< unter dem Namen

Lisa Tetzners,‘ die dieses Manuskript auch

begonnen hatte und ihm das Schreiben sol—

cher Literatur beibrachte. Fiir die »Rote

Zora<<, >>Guiseppeund Maria<< und eine Reihe

weiterer, ganz und gar nicht harmloser,

anarchistischerund abenteuerlicherKinder-

und Jugendbiicher wahlteerdas Pseudonym

Kurt Held. 1948 in die Schweiz eingebiir-

gen, wurde erSchulpra'sident seiner Gemein-

de. Kurt Klaber ist 1959 gestorben.

1925 erschien im Verlag Der Syndikalist

»Emp6rer/ Empor! Gedichte, Skizzen,

Reiseberichte.« 1m gleichen Jahr im Verlag

derkommunistischen Jugendinternationale
)iBarrikaden an der Ruhr«. Wahrend seiner

Hauptpropagandatfitigkeit 1929 fiir den

BPRS widmete ihm auch die Zeitschrift

»Besimmng una' Aufbruch« der anarcho-

syndikalistischenBfichergildeFreiheitlicher
Biicherfreunde zustimmende Artikel . Diese

in jenen Jahren einer vollig zerstrittenen

Linken recht seltene Erscheinung, die

Zustirnmung derverschiedcnsten politischen

Lager der Linken zu erhalten, verdankt

Klaber vennutlich dem Umstand, daB er

organisatorisch fiirdie KPD tfitig (und wich-

tig) war, in seinen Bfichem inhaltlichjedoch

die Auffassungcn der Linksradikalen und

insbesonderc den Gedanken der Einheits-

front und dcr spontanen Aktion venrat.

1925 hatte er den Roman »Passagiere

der [[1 . K[asse« becndet, in dem er die Spal-

tung der Arbeiterklasse fiber einzclne Per-

sonen darstcllt, die jeweils fiir eine politi—

sche Richtung stchen. Er selbst Laucht als

Erzahlerhinter seinen 16Erza'hlerlnnenni h

mehr anf. In ihren Gesprachen und im A0
L

tausch threr Erfahmngen kommen sich d215—
se » 13 Arbeiter und 3 Frauen<< bei der Ubee-
fahrt von den USA nach Europa naherund e:
wrrd deutlich, daB sic — trotz allcr Nuancie-

rungen und mit der Ausnahme des deut-

schen Sozialdemokraten —in ihrcm Bediirf-

nis nach Rebellion gegen Untcrdriickun

und Ausbeutung in der Welt fibereinstimg—
men. Ihre Erzahleinlagen — und bei dem

nachfolgend abgedruckten Text »Die Rat-

ten« handelt es sich um eine solche Passage

—.
bereiten eine Einigkeit von unten vor, die

SlCh als Forderung auch in dcr zeitgenos—
sischen anarchistischen, anarchosyndikali-
stischen und unionistischen Presse immer

wieder findet. Klaber becndet seinen 1927

erschienen Roman deshalb auch mit einer

spontanen Widerstandsaktion allcr, zugun-

sten eines franzésischen Syndikalisten, dcr

bel seiner Ankunft in Europa sofort verhaf-

tet warden 5011.
Der hler vorgestellte Ausschnitt, dcr die

Wobblies (IWW) als beispielhafte unbiiro—

kratische revolutionare Organisation an-

preist, enthalt somit in Kurzfassung den

politischen Anspruch Klabers mit dem ge-

samten Buch. Letztlich ist es —vergleichbar
den theoretischen Versuchen Brupbachers

und Mfihsams —der Versuch einer Synthese
zwischen Anarchismus und Marxismus

zugunsten der Arbeiterschaft.

Klabers Roman wurdc inhaltlich — viel-

leicht aufgrund seines Erfolgs, er war nach

einem Jahr vergrifl'en und muBtc 1929 ncu

aufgelegt werden ~nicht von dcr KPD kriti-

siert. Lediglich die Rate Fahne hatte geme

geschen, daB er die »richtige« politische

Anschauung dominierend dargcstellt hattc,

um so dem Arbeiterleser ein nochmaliges

Durchkauen und »Ordncn« zu ersparen.

Wolfgang Haug

“T
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“Unsere Ethik
.

ist die Asthetik”

Anmerkungen zu

Herbert Read

von Ulrich Klemm

Wenn im folgenden von Herbert Read die

Rede sein soll, dann geschieht dies vor

deTHintergrund des Zusamrnenhangs von

Kurtisr;Kultur und Anarchie. Dieses: auf den

ersde _

Blick wieeinideengeschichthchesEerrEu ahDreieck anmutende Thema, gewmnt urfleRead Mine des 20.]ahrhunderls eme
ne

_

Dimension. Read, der zu den renorfimrile;
testen und profiliertesten enghschenhltu se—
historikem unseres Jahrlhunderts zal eh“-
fruchtete dieldeengeschichte deszhei firme-
'schen Anarchismus - wenn auc v

b—:end im angelséichsischen Raum:[§e1;2rp;100' ' '
‘ .werk, das wei u

“lelliltsifglefiilngflieg‘lf ist entsprechend in

zehn-Bulc n Teilen gepriigt von emer

anarol:Irtfls:hen Philosophie und Gesellschaftskriti .

s l

Aus dem Leben eines
libertéren Intellektuellen

Herbert Edward Read (2) wurde am
4.Dezember 1893 auf dem Gut Muscoals in
der Niihe von Stonegrave in der Mitteleng—lischen Grafschaft Yorkshire als Sohn einer
Bauernfamilie geboren und verbrachte sei-
ne friihe Kindheil in dieser einsamen und
vorindustriell gepragten Gegend. Das wiih-
rend der Schulzeit erwachte Interesse an
Literatur vertiefte er in offentlichen Biblio-
theken und mit 17 Jahren schrieb er seine
ersten Gedichte f‘Lir Schfllerzeitungen und
entschloB sich, an der Universitfit Leeds
Kunstwissenschaften und Literatur zu stu—
dieren.

Den Ersten Weltkrieg erlebte er als Front-
offizier in Belgien und Frankreich und als er
Mine l9l8 aus dem Krieg zuriickkehrte,war er bereits in der Londoner Literatur-
szene kein Unbekannter mehr und fand u.a.schnell Kontakt zu T.S. Elliot und E. Pound,die Read auf seinem weiteren Weg unter-
stiitzen sollten.

Ab 1919 arbeitele er zun

ministerium und s

Vikloria- und Al

Die 30er Jahre w

iichst im Finanz-
pater fiir langere Zeit am

bert-Museum in London.
aren fiir ihn insgesaml eine

.
'

n
erste Bliitezeit seines Schaffens.

(11:31 8:13:11
internationalen Ruf, einer derdfuiritikerenglischen Kunsthistoriker. Uri) rundete-
zeitgenossischer Kunst zu sem.

egmeraus-Wahrend dieser Zeit war er Che
'

chrift
geber der angesehenen Kunstzelts

nd
“Burlington Magazine" (1933—1933;:116
nebenberuflich Berater fur VCYSC

rla e.
.

.
.

en
V6

chhlieBlich machte er SlCh

m'ccillfisgefJahren auch einen Namen als

W1nisierle
Kenner des Surrealismus und

orggre eng’
1936 die erste groBe und 1625“ alln diese
lische Surrealismus—Ausstellung:

hes poli'Jahre féillt auch sein erstes offentgzkennmistisches Engagement und sem

Gedanke
zum Anarchismus. Vor allem der

ende so-
der “Gegenseitigen Hilfe”. als

Ira?16 furihn
ziale Kategorie der Evolution wur

. . ns U“
~

zur Maxime polmschen Handel
C he SChrift

Denkens. Seine erste Poms
6111'

“Essential Communism" (1935) 1:;réigt-sprechend vom Geist KropoitkmS f‘gfttln zum
Weitere BUCher und Streltschr1

d Anar-
Anarchismus folgten: “Poetry anof Anar'
chism” (1938), “The Philosophy

Unpoli'chism" (1940), The Politics.
of

{hi/Iarxism'tical" (I943), “Existenuahsmi sammel—
Anarchism" ( I 949) sowie l942e1n KrOPOI'band mit ausgewahlten Schriften

'

.

. a—kmsIn den 50er Jahren lieB (11956363155
gement wiedernach. Vorallefn

mlt

sir Her—
verliehenen Ritterwiirde —

seitdem ehmen
bert Read - distanzierten Sich zun

ndsauf—
Anarchisten von ihm. Eine A” Beggar
nahme seines Anarchismus legtedOrder"
mit dem Sammelband “Anarchy an

(erweiterte Ausgabe 1974) VOY-

neHerauS‘1939 gab er die schlecht bezah
zine" au

geberschaft des “B urlington Mag-:ektor bei
und begann eine Tiitigkeit als

D1

[ledgedem renommierten Verlag
‘

Rouwurde er

Kegan Paul” in London- 19431ndustrie'
erster Direktor der engnthen [ben Ja l

Design-Vereinigung Und 1m 86

iner ein'
erschien auch die erste AUflage SB

. L5 uCation
‘flUBreich werdenden Studle "lighfzehn':through Art",dieindenfolgende

ten weltweit in mehreren Ulbefszlt: einen
und Auflagen erschien unfllh“
Erziehungstheoretiker PTOf‘hene'

n fijr
Nach dem 2.Weltl<rieg began

mt ist
ein neuer Lebensabschnitt. der

gepd Gast'
durch eine weltweite Vortrags'

”'1

rofessurtéiti keit.
.

P

Neben fahlreichen A9526“:
wurde 'er Prélsident der BrmSChentituts ft!r
schaft fiir Kunsterziehung deS InsPhilosO'
zeitgenossische Kunst Und Clerhire.Phischen Gesellschaft v0“ Yorks

ar bereits
Im folgenden Jahrzehma er we er sic

weit fiber 60 Jahre alt, engagle-rtnu leare
aktiv bei der Kampagne gage“ digesndemon'Aufriistung und nahm an 51m

stralionen lei].

hnunge
n

esell'

ungen
‘



seinAb 19,64 zog
er sielr rnehr und mehr von

.en zahlreichcn Taugkeiten und Ver—

pKflIChtungen zuriiek. bedingt durch eine

nigfgrankang. und konzentrierte sich nur

"ff
.

Wenige Publikationen. Sein lelzter

:in:1r]1:h]:26rAUfi-rm {and im Januar 1968auf

am 12]
ngreB in

Havanna statt; — er starb

U. Ul‘ll‘1968 in Stonegrave (Yorkshire).

fen, (12;??th naan Reads Leben und Schaf-

dag Lem]

st

tinsehwer lestzustellen, (1er er

Wellenffilsneu‘leh Cielehrlcn und Intellek-

Abhfingi k
e,_]eiiseits(ler‘Eingebtlridenlieit,

Strukturegn
eit und Sicherhen universuiirer

einem Elf, und dull er alles andere als in

Aufldarer
enbemturm sali. Read war ein

mit seineIunpd beseelt von der Vorstellung,

miken Cl ubilk-lelOlICl'L Vortriigen und

llnd den V111? Benrag Wider den Zeitgeist

ditionen Is?
all

kulttireller Werte und Tra—

Isten zu kminen.

Maximen wider die

Maschinenzivilisation

gisclfiuslttafcfzc}???“Ch- und fantnropolo—
mm, dais S0\:/0helad

die MilRll’nC 1m Zen—

phylogenetisch d“ O‘nlzogenetisch als auch
6r Zeus; flir diéeE unstdas Wiclnigste

Schlichenk Bew [5 ' .ntixnclxlung
des

men-

”Wistde,
U

lseins (l96l, S.ll) ist.

Urc die (121-11211 .lcne Art deriEetéitigung,
elt Zu Bewl [5 ensch sich die siclnbare

Zuffillige Oderu will brmgt. .816 1st
keine

em eine Bedwulkurliche Tatigken, son—

dutch die dirlggllng menschlichen Seins,

Iur ermgsr lClslandms
von Natur und

rmégliclumg lC
11 Wild. D.l1.. Kunst als

DrozeB" (19550“ jund “Kristallisations-
iesekultUrkvi-S'L) mensehlichen Seins.

(dt. _ lltisclieTheselaBte Read 1955

orlesunglglf‘lllem Btich zusammen. das auf

zuruckgel‘u 1:130!
Londoner Universitiit

Eunich’du-B old.
orwort bctont er jcdoch

rad Fiedlerx .1 If [.050 bCI‘SPCinVC von Kon-

a

ereip‘
U

gtiflnund sic
sich im Ansalz

Schi er w‘

8

be" Holderlm. Schelling und

it dm‘dCl'fllldCl.
Zu; me'ncmd'll Band tam Read Gedanken

ausffihrlictier 1]: \.Vll'-lll mehr odcr minder

IOSQphiSj
Olin In nahezu allen kultur-

finden.
L 1°” ESsuys 21b den 4()er Jahren

Es .

3 I1 lift/I'lltndle Dzll‘slellung der“wichlig-
Sc euifkitmgsstufen in der kilnstleri-

den
en ‘dlngung der Wirklichkeit (lurch

en

SL116“ '

(1961. 5.13).
als e‘ mncKr’lUn im folgenden von der Kunst

sChlie
n ,“511.111isationspunkt in dermen-

eldamil in mfvlcklung spricht. dann meint

Akt" l [clsler Linie den “kilnstlerischen

erErEifung VS' 14) 318 Cine Form der Besitz-

“Unis: Realitiit. als die Festlegung

M
ir lichk

{lg von Formen.

ensChen d, f’” ungl Realitiit in far den

awaswirauf?‘ $0 die Kernaussage Reads -

e“
kilnst] - .lc‘sc AI‘1undWeise.d.h.durch

Cmchen Akt. ausdriicken.

N///f—~I

Er kommt zu dem SchluB, daB sich Kunst

stets zwischen den Polen Schonheit und

Vitalitéit bewegt. Dort, wo der Mensch eine

enge und instinktive Beziehung zum Tier

hatte (z.B. Etrusker, Wikinger oder die

Kelten). wurde die Vitalitéit zum zentralen

Merkmal kfinstlerischer, d.h. zivilisatori-

sclier Tiitigkeit: Dort, “wo magische Riten

mit menschlichem Oder tierischem Leben

verbunden sind, isteherVitalitaIdenn Schon—

heit die dominierende k'L'mstlerische Eigen-

schaft” (1961, 5.32).

Seine Uberzeugung isl, daB ein ideales

KunstwerkVitalitfitund Schonheitgleicher-

maBen vereint und sich z.B. bei griechi-

schen Plastiken oder gothisehen Kathedra-

len wicderfindet.

Die Kunstgeschichte des Menschen ist

gepriigt von dieser Dialektik.

Auf die Neuzeit bezogen, sieht Read

eine ‘R‘L’ickkehr zur Vitalitiit und Spontanei-

tiit in Kunst, Kultur und Zivilisation (fiir die

Kunst nennt er exemplarisch Henry Moore).

Als “Emporungsschrei eines entt‘ciusch-

ten Idealismus” (196] , 5.32), der von scho-

pferischen Impulsen abgetrennt wurde, geht

es lieute um die Wiederaneignung von Vita-

litiit und Spontaneita't als Lebensprinzip und

gegen die “todliche Starrheit aller bloBen

Wiederholung und Nachahmungen” (1961,

8.32).
Read stellt damit einen kUnstlerischen

Verfall der modernen Zivilisation fest, der

auBerdem darin besteht, daB eine tiefe Kluft

zwischen “unserer technischen und mate-

rialistischen Zivilisation und den kUnstle—

rischen und geistigen Werten”( 1961 S. l 65)
vorhanden ist.

‘

det ElisetneYei-fall
bzw. diese Kluft verbin-

.

mem vorherrschenden BewuBt-

sem, das er intellektuellen Hoehmut, geisti-
ge Armut und metaphysisehe Angst nennt.

. Auf dem Weg zu einem
hbertaren Gesellschaftsbegriff

AusgangspunktfUrReadsGesellschafts—
und Kulturkritik sind also Aspekte des
Widerstands gegen die Maschinenzivilisal
tion, d.h. 0b es eine Moglichkeit gibt in der

Welt der Tatsachen, die sich unausweich—
11ch

aus der Wirtschaft der Maschinen ro-

duktion entwickelt hat, einen Platz flirpun-
sere moralischen Werte zu finden" (196%

5.39). Unter “Tatsachen” versteht er dabei
sozxookonomische Tendenzen und Reali-
taten wie Arbeitsteilung, Zentralisation

Anha'ufung von Kapital, aber auch die Zer:
sredelung und okologischen Raubbau Die—

seEntwicklung,die ffirihn mitderindustriel-
len Revolution in ein Endstadium einge-
treten ist, hat zu einer grundlegenden Krise
besser: zu einerEntgleisung kulturellerWerte
gefilhrt. Kultur wird von ihm im Vergleich
zu Zivilisation, die eine “vorwiegend mate-

rialistische Erscheinung” (1963, 8.42) ist

mitElementen wie“Natlirlichkeit,Vielf‘altig:
keit und Freiheit” (1963, 8.42) sowie mit

dem Prinzip der “Gegenseitigen Hilfe” be-

DER SPANISCHE

ANARCHO—SYNDIKALISMUS

Diedrich Peters

AbriB

fiber eine revolutionére Bewegung

ISBN3-925866-08‘6

113 Seilen. DM 12,-
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Dieser “nattirhche Rahmcn zwihsato—

rischer Evolution ist verlorengegangen.

Andererseits sind derzeitige kulturelle Werte

und Normen “nicht etwas, das dem Volke

und seiner Lebensweise entspringt, sondern

etwas, das dieser Lebensweise durch Erzie—

hung und Propaganda aul‘gezwungen wird"

(1963, 5.47).

Was also tun? Oder wie Read fragt:
“Wie konnen wir in einer auf dem natlir—

lichen Prinzip gegenseitiger Hill‘e beruhen-

den GesellschaftdieLebenslust,d'enLebens—

eifer bewahren?" (1963, S.51)
Fiir Read kann dieser notwendige Bruch

mitderbisherigenEnlwicklungnurmiteiner
Gesellsclialtslorm vollzogen werden, die

dem Primat der Vitalitéit und Spontaneitiit

gehorcht, und in der sich viele kulturclle

Werle frei cntfalten und vereinen konnen.

Notwendige Ralimenbedingungcn einer

solchen revolutioniiren Gesellschaft sind

Freihcit, Verschiedenartigkeit und Uber~

schaubarkeit gesellschaftlicher und politi-
scher Institutionen. Um jedoch einen Uber—

gang zu dieser neuen Gesellschaft liber—

haupt ermoglichen zu konnen, mtissen vier

Wege, die gleichzeitig notwendige
Bedingungen sind, eingeschlagen werden:

Neben der Neugestaltung und Neuver-

teilung der architektonischen Umwelt und

lnfrastruktur muB zweitens eine gerechte

Verteilung von Wohlstand — Wohlstand fiir

alleI - erfolgen.
Drittens geht es darum, das Wirlschafts—

system dahingehend zu veriindern, daB es

dem Arbeitenden eine direkte Verantwor-

tung ermoglicht und schlieBlich muB vier—

lens das Erziehungssystem prinzipiell ge-

iindert werden. Unter dem Motto “Erzie—

hung durch Kunst” (1968) geht es um die

Forderung einer ganzheitlichen Sinnesbil-

dung hin zu einem neuen “éisthetischen

Gefiihl” (1963, 3.56).
Read folgt mit diesem Kultur- und

Gesellschaftsbegriffeinem Ideal, das seinen

PlatzzweifellosinderanarchistischenIdeen-

und Philosophiegeschichte hat.

Fazit: Die Kulturkritik Reads ist eine

iisthetische Kritik zivilisatorischerEntwick-

lung. Als Kulturphilosoph sieht er in der

Wiedergewinnung von Vitalitat als Lebens-

grundlage den zentralen Punkt. Es muB eine

Revolution desBewuBtseins stattfinden,die

dem Zentralismus, Rationalismus und Tech—

nizismus unserer Zeit entgegenwirkt. Read

konstatiert die Priorita't der Geschichte der

Kunst vor der Geschichte des Geistes, die

letztlich eine Folge der ersten ist.

Reads Anarchismus

Analog zu dem Begriff des “Katheder—

marxisten" in Bezug aufBernstein, Kautsky

oder Grijnberg, liegt es nahe, bei Read —

betrachtet man seine Biographie
- von einem

“Kathederanarchisten” zu sprechen.

Sieht man von der allgemein diffamie-

renden Wertung dieses Begriffs ab, dann

K

zeigt diese Zuschreibung jedoch den rich-
‘

tigen Weg einer Interpretation von Reads
Lebenswerk. Er steht zweifellos nicht in der
ersten Reihe jener revolutioniiren Front-
kiimpfer ftir die Idee der Anarchie.

Read ist vielmehr einer ihrer Kulturphi-
losoplien, der iihnlich Kropotkin oder God—
wm, den wissenschaftlichen und intellek-
tuellen Nachweis von der Notwendigkeit
herrschaftsfreier Verhaltnisse und VerfaBt-
heiten liefern wollte. Damit reiht er sich in
die Phalanx jener angelsa'chsischer Gegen-

'

wartsmtellektuellen ein, die die Idee des
Anarchismus als die ihre begreifen.

Noam Chomsky als Linguist (LB. 1987)
Georg Woodcock als Literaturwi ssenschaft:
ler (LB. 1988), Colin Ward als Sozialwis-
senschaftler und Architekt (LB. 1973)
Murray Bookchin als Sozial-Okologe (z B,
1985) verkorpern wie Read eine neue Ge:
neration intellektuellerAnarchisten,die sich
um eme metatheoretische Begrfindung
gesellschaftlicher, politischer und kulturel-
ler Zusammenh'ange im Geiste
Kritik einsetzen.

Bei der Frage nach Reads Anarchismus
bzw. der Frage nach dem Stellenwert liber—
taren Denkens in seinem Gesamtwerk soll

zunéichst ein kurzer Blick auf seine Selhst-
emschiitzung geworfen werden. Im vor-
wortzu seinem Sam ' “

Order” bemerkt Readielbdnd Anamhy and

. “Dreser Band enthalt alle Schriften die1ch
speZIell zum Thema Anarchismus, e

schneben habe. Es gibtjedoch keine pringf-
pielle Trennung zwischen dem was ich £1-
dresein Thema und dem, was ich allgeme‘u
zu

sozialen Problemen (“The Politics of tlin
Unpohtical”), oder zu sozialen Aspekteeder Kunst (“Art and Society” und “ThnGrass Roots ofArt?) oder zu sozialen As eke:
ten der Erziehung (“Education through in”
und “Education for Peace”) geauBert hab
Dresselbe Philosophie wird sowohl in

?‘

ner literarischen Kritik als auch in meirrlim‘
dichterischen Werk offensichtlich” (19:21
8.9).. D1ese, im Ruckblick geauBerte E‘

,

schatzung, wird verstarkt durch eine airm—
Reihe von Kontakten zu englischen in
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chisten
in den 30er und 40er Jahren

ar—

Der 1m folgenden zitierte Brief Vom 18
April 1945 an Bertrand Ru
plarisch hierfur Stehen‘l:

SSell soll ex¢m_

libertarer

“Lieber Herr Russell,

haben Sie vielen Dank filr 1hren Br

vom 15. d.M. 1ch lege Ihnen eine Ausgabe 1
von “War Commentary”, einer anarchls‘

ief ll
l

tischen Zeitschrift bei, die eine genaue
E" i

klarung des Polizeigerichtsverfah
9.Méirz gibt, als 4 Anarchisten angeklafr:g t

d 5 ?
wurden, sowie Details der Anklagege
sie. AuBerdem lege ich eine K0131e

e

Schreibens bei, auf das sich die Anklage Q

offenbar hauptsa'chlich stiitzt.

renS vom
‘

1ch hoffe, daB sie aus diesen Dokumen— l
.

.

"

te
ten ersehen konnen, daB dies eine unerhor

Einmischung der Politischen Polize
Recht auf freie MeinungsiiuBerung

’5

daB Sie keine Bedenken haben. un

Einversta‘ndnis zu geben zur VCT

ihres Namens als Unterstiitzer unsereS

spruchs.

Personlich hoffe ich. daB Sie flu?“
vor'

bereitet sind, noch weiter gehen zu k0nnen'

Ich erinneremich an den WOthOIIener?
Bericht, den Sie uberAnarchismusinfiRoafi
to Freedom”5 schrieben — und Wen“ 5::
immer noch so empfinden, wie Sle dam:
sprachen,sind Sie vieneicmbereitfilsZeuge
zu erscheinen, wenn der Fallniicl151f‘1w0d‘;n
vordem Londoner Hauptkriminalgenchtv e—

Richter Birkett verhandelt wird- Anklag
r

Vertreter ist dcr Generalstaatsanwalt' pits:
Anwalt ist herr Maude K.C. Wen“ 51,6 dls
Bereitschaft und die Zeit hab€n~ dies fur un

zu tun, werde ich unseren Anwalt fragen’
0

er sich mit Ihnen in Verbindung Seat.
st-

Was wir fragen mochten i5I 1hre Fem.
stellung von der philosophischen

Rec
r.

schaffenheit der Ansichten. die wir Ange
chisten vertreten und unserem Recht d16-

frei zu vertreten.”

tun

Ein—
wendung l

iindas
‘

slllTI
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Schlijsselbegriffe Reads bei der Uberpr’u—
fung gesellschaftlicher Wirklichkeit sind

Freiheit und Gemeinschaft, wobei er Ge—

meinschaft im Sinne Kropotkinscher “Ge—

genseiiiger Hilfe" als solidarisches Verhal-

ten verstanden wissen will.

Die Analyse sowohl bestehendermoder-

11er demokratischer als auch staatssozialis—

tischerSysteme brachte ihm die Erkenntnis,

daB die Maximen politischer Moral, niim-

licl1 Freiheit Lmd Gemeinschaft, hier nicht

zur Geltung gcbracht werden konnen. Die

Dynamik sozialer und kultureller Evolution

hat fiir ihn il1ren Ausgangspunkt in dem

Verhaltnis von lndividuum und Gruppe.
Read schreibl:

“Das lndividuum und die Gruppe - das

ist der Beziehungskreis, aus dem alle Kom-

plizierlheit unserer Existenz emspringt und

auch unser Bedfirfnis, diese zu entwirren

und zu vereinfacl1en.Das BewuBtsein selbst

ist aus dieser Beziehung geboren, und eben-

so alle lnslinkte derGegenseitigkeit und der

Sympathie, die in Form der Moral kodifi-

ziert werden” (1982, 3.13).

Dieses Spannungsverhéilmis, das auch

als das Verhiillnis von Integration versus

Individuation bzw. Sozialisation und Per-

sonalisation gesehen werden muB, kann ffir

Read weder mil staatssozialistischen noch

mit demokralisch—etatistischen Losungen

zufriedenslellend gekliirt werden. Es bedarf

vielmehr einer gesellschaftlichen Struktur,

die Vitalilat 11nd Kreativilfit garantierl.
Vilalitiil 11nd Kreativita’t sind flir ihn

weilere Schliisselbegriffe. die anthropolo-

gische Merkmale des Menschen beschrei—

ben. W. Hollmann (lefinierl diese Essenz

Rcadschen Denkens als einer “Organische

Gcscllschal‘tslheoric" (1976). die der Kern

seiner Philosophic des Anarchismus ist. W.

Holnnann: “Sie (gemeint sind Reads Bei-

Iriigc zur Diskussion von Kunsl und Gesell-

scl1al‘l) slellen keine neutralen and objek-

liven Erm‘lerungen dar. sondern Eingriffe in

wellanschaulichc Kiimpfe um leidenschaft—

lich crl‘alfile Werle. 1111' 2161 ist die Sicherung

des 111enscl1enwiirdigen Lebens. Die Bedin-

gungcn dazu sind nach Read nur in organi-

schen. (1.11. anarcl1isliscl1en Gemeinwesen

gegebcn. Nur in ihnen lassen sich Freiheit

11nd Gcmeinschal‘i 211 ciner Synthese brin-

gc11"(197(1.S.l381'.)
Zusannncngcfalit isl l‘cslzustellen. daB

Read auf dcr Suche nach eine1‘Er11euerung

anarcl1islischcr Philosophie zur Erkliirung

bzw. Begriindung bestehender autoritiirer

undzuklinl‘ligerliberllirergesellscl1aftlicl1er
Verhiiltnisse war. Er unternahm den schwe-

rcn Versuch. aus derSichteines Anarchislen

philosophisch. psychologisch und soziolo-

gisch die Postmoderne in il1re1‘ganzen Viel-

fall and Verfloclnenheit zu bescln‘eiben. I11

seinem ersten gr'oBeren Werk fiber Anar-

chismus 11111 dem Titel “Dichtung und Anar-

chie“ lescn wir 1938 sein liberliires Credo:

“Ichsagenichl.dalfiwiraufBakuninzuriick-
arcil‘en milsscn. Man findel viele edle Ge-

Aufruf zum Beitritt

Erfaln'ungen haben gezeigt, daB die

{when fur elne alternative Sozialpoli-
tlk auf cine breite Grundlage gestellt
werden muB, wenn sic die wiinschens—
werte Wirksamkeit entfalten will.

Die Sozialpolitische Gmflschaft stfitzt
SlCh auf. einen weir gefaBten Begriff
von Somalpolitik, der tief in die Berei-
che der Gesundheite, Bildungs— Kul-
tur-, Wirtschafts, Okologie- Irinen-
Enhancklungspolitik reicht.

, ,

W1r bitten der Sozialpoh'tischen Ge»
sellschaft beizutreten, alle an (Fach
Hochschulen Lehrende; im Sozialz.
Bfldungs, Gesundheitsbereich in gro:
Ben Institutionen und bei kleinen Trfi
gem Tatige; sozialpolitisch Engagierte
aus Parlamenten, Gemeinden, Kirche
Gewerkschaften; Studierende; Betrolflz
fene; alle Leute, gleich welchen Ge—
schlechts, Alters, Berufs, die seit 1968
schon vorher Oder erst spéter, finden,
daB auf dem sozialpolitischen Felde:
etwas verindert werden mufl und dies

gazeiunabhfingig
und parteifibergrei-

en .

Einladung:
Zukunftswerkstatt

Die Sozialpolitische Gesellschaft wird

vom 27. - 29. 4. 1990

in Kassel mit einer Zukunftswerkstatt

zum Thema Sozialpolitik eigene in-

haltliche Schwerpunkte entwickeln und

sich der Offentlichkeit vorstellen.

W 1

Sozialpolitische Gesellschaft

Adlzreiterstr. 23 ———-————-.

8000 Munchen 2

O Ich mochte der S.G. beitreten

O Schickt mir bitte weitere Infos

fiber die 8.6.

O Schickt mir Untcrlagen zur Zu

kunftswerkstatt

Unterschrift:Adxesse:

J



f"hlsregungen in seinen Schriften nnd sein
u

ben war ungeheuer lteldenhaft. aber er hat

3:561‘61' heutigen Zeit nicltts Praktisches
mitzugeben. Kropotkin. ZlLlC'i‘l er em gro‘B-
artiger heldenhafter Mensch, 1st mehr prams-
orientiert. aber auclt seine Plane srnd uber-

holt angesichts der intensrven Wetterent-
I

wicklung moderner Produkttonsverfahren.
I Seit Kropotkin ist der Anarchismus langsam
I

modernen Erfordernissen gerechtgeworden.
In seiner politischen Wirklichkeit 1st er 2113

1 Syndikalismus bekannt. Uberall, wo der

Anarchismus eine bedeutende poltttsche
. Kraft darstellt, wie z.B. in Spanien, hat or

I
siclt mit dem Syndikalismus verbunden.

I
Anarcho—Syndikalismus ist ein' scltwer-

t falliger, langer Ausdruck, beschretbtJedoch
gut die anarchistische Doktrin 1n iltrer heu-

I
tigen Form” (1980, S. 198f.)

l Anmerkungen:
I

l Einc vollstiindige Bibliographic seinerI Werke liegt noch nicht vor. Auswahlbtb—

i liographien vgl. G. Woodcock: Herbert

5 Read A The Stream and the Source. .Lon-
don: Faber & Faber 1972211 Gervutn: A

I
Checklist ofthe Herbert Read ArchivetnI the McPherson Library ofthe Universrty
ofVictoria. in: R. Skelton (Ed.): Herben

II Read.AMemorialSymposrum.Lortdon:I

Methuen 1970. S.192-258; dt. Uber-I

setzttngen sowie intematiunaleAuswahl-
bibliographie befindcn sich in Vorberer—

I
tung: H. Read: Kunst. Kultur und Anar-I

I

chie. Essays wider den Zeitgeist. Mul-I I
heim: Trafik 1990.

I
2 AusfilhrlichereBiographie vgl.G.Wood-

I cock: Herben Read...

I' I 3 AdolfKonradFiedler.1841-1895;Kunst-

i theoretiker und Mazen. Werke: Konrad

l i Fiediers Schriften: 2 Bande. Miinchen:
I

Piper 1913.
.

4 Der Brief Reads steht rm Zusamrnen-
hang mit seinem Engagement bet der

Verteidigung von Vier Mitgltedem des

I "Freedom Press" Verlages in London
I

1945. die gegen das Kriegspresserecht
‘ verstoBen batten und verhaftet' \yordenI

waren. Abgedruckt als Faksimile tst dre-
. ser Brief bei G. Woodcock: The Philo-

I I
sophy of Freedom. 1n: Robin'SkeltonI I
(Ed.): Herbert Read. A Memorial Sym-I

posium London: Methuen 1970. 5.71
I

(erstmals in: The Malahat Revrew. la-I

nuary 1969 (University of Victoria.

Canada). Die Ubersetzung ins deutsche

I besorgte der ‘Autor.
I 5 Anmerkung des Ubersetzers: Road to

i , Freedom: Socialism. Anarchism and
I ‘

Syndicalism. London 1918; dt.: B. Rus-I
sell: Wege zur Freiheit. Sozialtsmus.I
Anarchismus.Syndikalismus.FrankfurtlI

M.: Suhrkamp 1971.

6 Kritik an Herbert Read's Philosophie des

Anarchismus. 1n: Befreiung. Blatter filr

anarchistischeWeltanschauung.Oktober
1952. auch in: H. Read: Philosophie des

Anarchismus. Berlin: Ahde 1982. 5.26-

32.

7 Anfang I990 erscheint unter dem Titel

“Herbert Read - Ku nst. Kulturund Anar-

chie" ein Sammelband. hrsg. von U.

Klemm.in derEditionTrafik(Mfllheim).
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”Wu”9 gegen Arbeitswelse und

ISChe Ausrichtung der Redaktion

grillingnahme der Hedaktion zur

en
Itswerse und den Problemen,
en wrr uns gegenfiber sehen

Seit ' ‘

Iibenzg'gf”. Jahren lese ich den SF, eine

en, ish Eli'schrli‘tf der, ohne zu Ubertrei-

anarChieri: ehm
polltrscher Stellenwertfiir die

a ZUSprec:
9 BEWegung in der BRD nicht

ehierhafle Sn Isl. Uber wiederhoite ober-

Siehende T
Inwerse, wie derjeweilige nach-

eg 61859

exlzu lesen sei, Uberdas héufige

”9th Abdiluvizn Gangen Textpassagen, er-

oderdiewie: ebereiltserschienenerArtikel
dariSCheA

erholteInhaltsleereundunsoli—

lungen (z Bnnlache anderer libertérer Rich-

(Z-B-dieF. -dleflLrbenarians)oderZeitungen
der Gras“Alluhstuckstischpolemikgegenijber
,mehseh

. Urgelrevolution in SF 32) konnte
lal blsher noch, wenn auch nicht

lmmer Ohn
Sehen_

e Magenschmerzen, hinweg-

Jetz .

edakti;:?er' da Slch nun auch die SF-

? einend (:1
der AUSWahI ihrer Anikel an—

StISchen S
em aUtonomen, nicht-anarchi—

leren Enthektrurn éfinet, ist vor einer wei-

arnen_ 'Ck'Png in dieser Richtung nur zu

1e liben
a9 Slch auch eineautonomgeiérb-

ann dc:e [Zellscnrift besser verkaufen, so

genruc 9a

rotz eines bedenklichen Aufla-

Jetzt: 2500)?S
V0n fiber 16% (friJher: 3000,

hen
efdg

Ieser Mentalitét nurwiderspro-
daB in den I;

ES darf doch nicht angehen,

l'
n Wards 2i?” Nummern lnhalte ange-

lChen ei e

n, d’e 2“ einem nicht unerheb-

Inhalts ELWBdErautonom-marxistischen
9n z BBI’Yon eutonomenAulorlnnen

Bars 30 ie
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~Samthche Artikel Syma Pop-

Them Zu n'
Um "Ur die beiden letzten Num-

tr“In WUp
ehnen: SF-32: Autonomes Zen-

hills in defipal’ Kreuzberg- 1.Mai, Rassis-

”"1 der RAIIJnke”? SF-33: lnterviewauszug
IKAL) bzw. fiberhaupl keine

N

libert'ére Ausrichtung einnehmen, also kaum

zu gebrauchen sind, da reine Informationen

anderswo detaillierterzu besorgen sind (z.B.:

SF-SS: NamibiaArtikel sowie Beitrag fiber

Friedrich Wolf). Diese Entwicklung halte ich

einer libenéren Zeitung fL'Jr unwflrdig.

In der Hoffnung auf Nachdenklichkeit,

erneute anarchistische Orientierung und daB

ihr euch getraut, diesen Leserbrief 2u ver-

ofientlichen.

Eduard Kaesling, Camberg

Antwort der Fledaktion:

Seit langem haben wir darauf verzichtet,

zustimmende Leserlnnenbriefe abzu-

drucken, weil inhaltlich meistens ausgedriickl

wurde: macht weiter so! Eine Resonanz auf

die wir nicht verzichten wollen und kénnen,

auch wenn sie sich nicht in der Leserlnnen-

diskussionsspalte niederschlégt.

Anders ist es mit inhalllich krilischen

Zuschriflen. Wir wollen sie zur Diskussion

stellen und hoffen auiAntwort auch aus dem

Leserlnnenkreis, weil sie doch recht grund-

sfitzlicher Natur isl und die Arbeitsweise und

die politische Ausrichlung der Zeitschrift dis-

kutiertsehenwill. Hinzukommt,daBVorwiirie

quasi gebfindelt werden, die wir einzeln,

besonders aus Kreisen des einstmals von

uns begrijndeten FLl (Forum flir libenére

Information), bereils zu héren bekommen

haben, d.h. daB Eduard Kaesling nichtalleine

steht.

Eine erste Antwort wollen wir

seitens der Hedaktion geben:
1. Redaktionelle Vorbemerkungen wrrd es

zwangsléufig auch in Zukunf’t geben. Wir

wollen damit Bezflge schaffen, redaktio-

nelle (eventuell a

nen verdeutlichen

tionen geben. Eine

Vedasserlnnen o

ist damit nicht bea

bweichende) Positio-

oder Zusatzinforma-

Bevormundung der

der gar der Leserlnnen

bsichtigt. Wir betrach-

ten dies ailerdings als eine
'

Tatigkeit einer Redaktion urnimdeerfig:
eher daran, diese Arbeit auszubauen

Auslessu ngen sind unsererAnsicht nach
haufrg nolwendig, weil die Artikel sich

entweder seibst wiederholen oderviel zu

lang sind. Uns erreichen im Gegensatz
zu diesem Leserbriei, weitaus mehr Brie-

fe, die sich fiber die Lénge, fiber Blei-

wflsten elc. beklagen. Wir kénnen an—

dererseils die Verfasserlnnen nicht so

betreuen, daB wir wz'ihrend der

Entstehungsgeschichle eines Beitrags
die Linge mitbestimmen. Wir haben

bislang die Maxime entwickelt, daB wir

Euch einen, eventuell zwei fiberlange
Artikel pro Nummer zumuten k6nnen.

Werden uns drei angeboten, verschie-

ben wir oder lehnen notgedrungen mei-

stens einen ab. Nichtabdruck istdeshalb

die reale Alternative zu den Auslas-

sungen. Wir versuchen stafldessen

héufig einen KompromiB und mflssen

allerdings feststellen, daB diese biswei-

Ien recht schwierige und zeitintensive

Arbeit als "Zensur" aufgefaBt wird. D.h.

nicht, daB wir bisweilen auch Fehler

begehen, oder daB wir Beilrége tatséch-

lich ausinhaltlichenoderformalen Grfm-

den rauslassen. Der SF versleht sich

allerdings seil seiner Griindung im

Gegensatz 2.8. zur Interim in Berlin als

eine Zeitschrift, die nicht grundsétzlich
alles abdruckt, was uns angeboten wird.

Wijrden wir es machen, wére der SF

unserer Meinung nach wirklich nicht

wiederzuerkennen und voll mit “marxis-

tischen, griinen usw." lnhalten, da diese

Menschen nach wie vor h'aiuiig intensiver

arbeiten als Anarchisllnnen.

2. Wir haben bislang keinen Text zweimal

abgedruckl. Wenn damit gemeint ist, da [3

ein Text anderweitig bereits veroffent-

licht wurde. so handelt es sich a) entwe-

der um einen Vorabdruck (2.8. Michael

Wilks anarchistische Kritik an der Radi-

.kalen Linken im "ak" [Arbeiterkampf, KB])

oderb)um das Problem, daBAutorlnnen

ihre Texte verschiedenen Redaktionen



anbieten. Letzteres versuchen wir seit

Jahren zu “bek‘aimpfen”, indem wirAutor-

Innen auffordem, uns dariiber zu infor-

mieren;indem wirpriifen,ob einTextvor

dem Layout des SF anderweitig erscheint

und ihn dann noch rausnehmen. Zwi-

schen Layout und Vertrieb einer Num-

mer vergehen allerdings in der Regel 2-

3 Wochen, so daB nicht immer Eingrifis-

moglichkeiten bleiben (zuletzt: SF-32

Rassismus in der Linken in den "Poli—

tischen Berichten" [BWK]). 0) NS dritte

Moglichkeit bleibt. daB wir einen Text

aufgreifen, den wir zur Diskussion in A-

Kreisen stellen wollen (2.8. Trampert-

Interview aus “Die Waage"; "Konkret" hat

dieses Interview nach uns aufgegriffen)
und von dem wir glauben, daB es nur

Iokal Leserlnnen erreicht hat.

3. Unsere Kritik an anderen libertéren Stro-

mungen istsicherlich manch Einer/m ein

Dorn im Auge. Es eriiillt den Tatbestand

der “Netzbeschmutzung”. Wir wissen

darumundwissen auch,daBsolcheKritik

zumeist auf uns zurflckféllt. Wir geben

gem zu. daB unsda bisweilen “die Pferde

durchgehen", andererseits fehlt u ns auch

das Verstéindnis dafiir, daB eine Kritik

meist schlimmer gefunden wird, als das,

was wir kritisieren. Gibt's nichts zu kriti—

sieren an der Libertarian Party, am

(neuerlichen) Silvio GeseiI-Boom? Sind

solche Strdmungen - um OI ins Feuer zu

gieBen - Uberhaupt “anarchistisch”?

Weshalb war unsere Kritik politisch in-

haltsieer? Oder ist es nicht vielmehr so,

daB wir gerade einen politischen Stand-

pu nkt vertreten, der von manchen Anar-

chistlnnen nicht geteilt wird, aber den-

noch ebe nfalls "anarchistisch" ist?

Zur Graswurzelrevolution: dieser pole-
mische Kommentar hat Viele verérgert.

Er entstand spontan aus Enttéiuschung

fiber die erste Ausgabe der neuen GWR,

in der wieder "Vorbilder" hochgehalten

wurden. Dies scheint - auBer uns - nie-

mand zu storen. Davon sind wir tat-

séchlich fiberraschtworden. DaB unsere

Polemik unsolidarisch war, r'eiumen wir

allerdings ein und Wollen an dieser Stelle

nichtverséumen, zu betonen, daB wirdie

«weiteren Ausgaben der Graswurzelre-

volution fiJr weitaus gelungener halten.

(Aber dies wird jetzt sicherlich wieder

falsch verstanden. denn wer sind wir

denn Uberhaupt, daB wir Lob und Tadel

aussprechen diirfien, stimmt’s??)

4. Doch zum eigentlichen Kernpunkt: der SF

hat sich tatséchlich und bewu Btfflr auto-

nome Ansétze geoffnet. Das liegt an

mehreren Grunden:

Zunéchst halten wir die Autonomen nicht

ausschlieBiich fflr Marxisten sondern

gehen davon aus, daB sich sehr vieie

anarchistisch-gesinnte Menschen unter

ihnen befinden.Anders ausgedriicktzdie

Autonomen sind unserer Meinung nach

fflr verschiedene Theorieansétze ofien,

darunter auch fiir den anarchistischen.

Als Anarchisten haben wir deshalb ein

natiirliches lnteresse in die Diskussion

mit Autonomen und fiber ihre lnhalte zu

kommen. DaB wirdabeigerade kritische

Autonome (Lupus, Geronimo) bevorzugt

zu Wort kommen Iassen, diin‘te anderer-

seits klar machen, daB wir diejenigen
Ansatzpunkte publizistisch stfltzen, die

wir auch fur Anarchistlnnen fiJr interes-

sant und wichtig halten.

Weiter geht es uns darum, authentisoh

zu berichten. D.h. uns ist es wirklich

lieber, wenn Autonome im SF fiber ein

Autonomes Zentrum schreiben, als wenn

dies Au Benstehende tun. DaB wir das

Projekt eines Autonomen Zentrums fUr

unterstfltzenswert halten, oder daB wir

keine groBen Unterschiede zu Liberta-

ren Zentren entdecken, fur die wir seit

langem eintreten, kann wohl nicht ernst-

haft zum Vorwurf gemacht werden?

Zuletzt geben wir zu bedenken, daB der
SF seit seiner Griindung vor nunmehr
fast 10 Jahren (Mai 80) ein Diskussions-
forum aller antiautoritéren Strémungen
sein wollte und bevorzugt diejenigen zu

Won kommen lassenwill, die sich sozial.
kUnstlerisch und gesellschaflspolitisch
engagieren. Es wére unseres Erachtens
zu puristisch, wiirden wir grundsétzlich
alles, was sich in der autonomen Szene

abspielt, ignorieren. Auch hat sich unse-

rer Meinung nach die Szene in diesen
Jahrenver'éndert. Schaut mensch sichin
Stéidten um, so wurde die “linke, spon-

taneistische"Szenevor10-15 Jahren, in

der srch auch die Anarchistlnnen vielfél-

tig engagieren konnten,zunehmendfrak-
tioniert. Heute ist ein GroBteiI bei den

parlamentarischen GRUNEN gelandet
wéhrend ein anderer Teil die antiparia:
mentarische, autonome Szene bildet.
Wenn sich heute in manchen Stédten

neben den sich vollends iniegrierenden
GRUNEN Uberhaupt noch etwas bewe-

genléfltfio mfissenAnarchistlnnen doch
elngestehen, daB dies nur in sehr sel-
tenen Féllen auf sie selbst und in weit

mehr Fallen auf autonome Zusammen-

heng_e zuriickzufflhren ist. Insofern ist
die Offnung des SF vielleicht auch so

etw_aswuaderSpiegelderlinksradikalen
antlautoritéren Verh'eiltnisse in dieser
Gesellsohafl. Natiirlich verantworten wir
als Redaktion diese Entwicklung inso-
fern, weilwir,die wir aus aktiv, politischen

ZusammenhéngenkommenfienBezug

zu einer aktiven. “lebendigen” Basis nicht

zugunsten "reinerer" Theorie verlieren

wollen. Was wiederum nicht heiBt, daB

wir uns nicht weiterhin' um die

Aktualisierung anarchistischer Theorie

kummern bzw. auch anarchistische

Klassiker (im Trotzdem Verlag) neu

auflegen. Vielleicht sollten vorschneile
Kritikerlnnen auch mal Verlagsproduktlon
und SF zusammen betrachten, denn

beides wird von denselben Menschen

gemacht!
5. Zu den konkreten Vorhaltungen noch ein

paar Worte der Verteidigung: wir glau-

ben nicht, daB sich derzeii in einer yer-
gleichbaren Zeitschrif’t éhnlioh ausfuhr-

fiche lnformationen zu Namibia oder
Friedrich Wolf finden lassen. ein ahn-

Iicher Vorwurf bezog sich in der Ver-

gangenheit auf den Artikel zum Frauen-

handel, der andererseits gerade vom

Frauenarchiv in Osnabrflck nachgedru Cid
wurde.Wirsuchenvonunsausweiterhln
auch solche Autorinnen fiJr den SF zu

gewinnen, die nicht aus anarchistischem
lnteresse heraus zur Feder grEIfen

sondem aus dem interesse und dem

EngagementfijlreinThemaunddadeCh
fiir Unsere Szene gut erarbeitete Artlkel

beisteuern. Es gibt kein Uberangebotan
erarbeiteten Themen seitens expllzit
anarchistischer Autorlnnen, so daB er

froh sind, daB es uns gelingt, auch au-
dere zur Mitarbeit zu gewinnen,

d.h. die

Hemmschwelle in einer anarchistischen
Zeitschrift zu schreiben zu fiberwinden.

(Aber dies ist keine neue Entwicklung:

Vgl. etwa: Arno Klonne: 100 Jahre Marx,

SF-12, etc.). ‘

Was nun Syma Popper angeht, so sh mm?

ihre inhaltliche Position an verschiedeman

Punkten mit der Argumentation von AfflO'
nomen Uberein. Sie deshalb aberzu einer

autonomen Autorin erkléren zu [W01
en,

ist vollig verkehrt. Syma ist elf1e {59'
wenigen “Alt-Anarchistlnnen", dl?

5'5

fiberhaupt noch in inhaitliche DISkUS'

sionen einmischen. Ihre Position ZU '5'
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L:E::;PBatllastma ist vor dem Hintergrund

Und se!g~g¢:r_den,
daB sie selbst Jinin ist

hat sie sich“?
Israel gelebt hat. Politisch

SiOrbener L

Immer -

e'hnlich wie ihr ver-

Israel al
epensgefahrte Hans, der in

Geffin
S Knegsdienstverweigerer ins

tin un3'18 Kam- ale Individual-Anarchis—

Z.B au hn'tlmilltarlstin
bezeichnet (vgi.

ansPoc Ihfe Hereusgeberschaft von

GUhlhwplper.AnayrchlstischesLesebuch,
aléstin

r €19). Ob Ihie Position zu lsrael/

der BRDa In anarchistischen Kreisen in

Binem a“Sine Mehrheit findet, sleht auf

ChismuS aberen
Blatt, Ihr aber den Anar-

geféh l‘
sprechen zu wollen, zeigt ein

riches Schablonendenken.

btr. SF-33 “Alles-Driss"-Leserzuschrift

Zu der eilenlangen ”AlleS-Driss-Krifim"

Sehlu Btexf In S.F'33’ vorweg: diese Kritik ist

kelne; ste let nicht nur unsolidarisch, sie ist

nlchts als elne rein persénliche Stimmungs-
mache gegen alles und fiir sich seibst oder

die neuentdeckten ,irichtigen Propels in der

Szene<<. Es wimmeltda nurso von Halbwahr-

heiten oder -|iigen. so oder so von falschen

Darsteliungen. Fiir den SF: Papiervergeu-

dung!
Da sind die Leute, die sich piinktlich nach

19 Uhr vor dem Stadt-Anzeiger einfinden,

um wie die Irren. genauso irre — némlich

vergebens -— mit der Wochenendausgabe in

der Hand Telefonzellen zu stflrmen. 80 oder

so finden sie keine Wohnung auf diese Art——

jedoch zu vorgeschlagenen Mietenreffs, zu

schweigen von Demo-Vorbereitungsveran-

staltungen gegen Mietwucher etc. kam und

kommen sie nicht! Die mirbekannte hochste

Belohnung fiJ'r eine Wohnung betrégt ‘nur'

2Mille!

Auf die erwéhnten Vorbereitungstreflen

zu gehen. dflrfte fflr einen nPerspektiv-Bot-

schaftera, ffir den die Autonomen eine ML-

Partei sind, unterjeder Wflrde sein — hinge-

gen stellt er fest, daB der Bullenapparat nur

auf den gfinstigsten Moment wanet. um

mfiglichstvie! einzusacken. Die Hauptsache

ist fflr ihnxnicht der Versuch, ein Autonomes

Zentrum ais kuiturellen Mittelpunktzu schaf-

fen (was ungeheuer Energien friBt!), nein,

nur seine eigenen Weisheiten zu verbreiten.

Aber ohne selber etwas anzupacken. das

WeiBhaus stflnde ihm ofien.

Es fanden Aktionen am Arbeitsamt start

und direkt vor dem Wohnungsamt, mit der

dem‘Botschafler’ wohi bekannten Resonanz:

0,0!
Es kann keinen Redebeitrag geben, der

jeder Frau undjedem Mann absolut gefallen

kann. lch finde immer Kritikpunkte. Ent—

scheidend bleibt jedoch, wie und wann ich

mich éu Bere und welchen Einflu B ich vorher

versuche auf die Sache zu nehmen. Nach—

her war immer noch alles klflger!

lm Ubrigen wird eine eventueIIe Réu-

mung des besetzten Grundstiicks an der

WeiBhausstraBevornehmiich vonpolitischen

Aktivitéiten (weitere Besetzu ngen, Auseinan-

dersetzungen mit anderen Gruppierungen,

wie dem SSK) und derStimmungsmache im

Rathaus abhéngen. SchlieBiich sitzen dofl

die 2 REP~Leute, die die R'a'lumung zu ihrem

Teiiprogramm gemacht haben. Nach wievor

gilt: Die Fl'éu mung kann verhinden werden.

Und dazu hier und jetzt kein Wort!

Es mag unsolidarisch klingen, doch

bewu Bt sage ich: dieser »jaurt...« ist nichts

als ein eingebiideter Schwétzer, was ailein
seine Kneipen-Bemerkung belegt. Es ist,

wie ihm bekannt, absolut unméglich. tig-

lichen Kneipenbetrieb zu machen.

Eberhard Tresselt. Kéln

btr. SF—31 :

Paléstinenserstaat la oder nein

Artikel von Syma Popper

Syma Popper schreibt: »Nur wenn die fiir

bestimmte Untaten veranMort/ichen Indivi-

duen nicht auszumachen sind, fibernimmt

die Gemeinschaftals Ganze dieAufgabe der

Entschéidigung, wie im Fal/e des Holocaust,

dies derdeutsche Slaatschongetan hatund

waiter tut. «

In der Annahme, daB Syma Popper die

BRD mit deutschem Staat meint (das Ver-

halten des Staates DDR ist eine andere

Diskussion), erscheint uns die Aussage die

»Gemeinschaft«,d.h. Staatund Gesellschaft

der BRD héitten die Verantwortung fijr die

NS-Verbrechen Ubernommen, vollig unver-

siéndlich.

Eine politische und moraiische Verant-

wortung haben nur wenige Deutsche fiber-

nommen, und die haben in dieser Gesell-

schafl und im bundesdeutschen Staat nichl

gerade viel zu sagen.

Nach dem 2.Weltkrieg waren durchaus

individuelle Téiter und Taterinnen auszu-

machen, die allerdings nach relativ kurzer





Alta BFaNummem

Urn neuen Abonenntinnen oder In-

teressterten die Gelegenheit zu

geben, einen besseren Einblick in

unsere bisherige Arbeit zu bekom—

men, machen wir folgendes Ange-

botz. Ffir 3 alte Ausgaben nach Wahl

schlckt ihruns einen10.-Dlvl Schein,

Uberweisung Oder Briefmarken.

Welche Nummern ihr haben wollt,

schrelbt ihr dabei. Zur besseren

Orientterung hier die Inhaltsanga—

ben der noch Iieferbaren Nummem.

EInzeIn nicht mehr lielerbar Nr.15

und Nr.23 nur noch in wenigen
Exemplaren vorhanden!)

N916: Venedig-Berichte
"

Barbara

Koster fiber Feminismus und Anar-

chlsmus
'

John Clark fiber Die Ware

Zur Wendepolitik
‘

lWF-Kritik
"

Selbstverwaltung bei Indies
‘

Aton‘r

tnullpnester' UberOskarMaria Graf

_Fntz Scherer fiber die “Bakunin—

hutle"
*

Nachruf auf Otto Reimers

Nr:17: Gfinter Hartrnann fiber Indu-

strialismus-Kritik
'

Sozialstaat oder

Marktanarchie
‘

Murray Bookchin

uber Natur- und Evolutionsverstéind-
nls

“

Chile-Widerstandstage
'

Egon

Meusel fiber den Fail Casas Viejas
Im Vorfeld des span. Bfirgerkriegs

Nr.1_8: Herby Sachs fiber Theater
*

Medrenwerkstatt Freiburg fiber Vi-

depiront \Mder die Vereinnahmung

Uber Carl Einstein + Flede fiber

Durrutl
"

Jorg Auberg fiber das an—

dere Amerika im Film
'

Jean Vigo:
Ich sage ScheiBe zu Ihnenl

'

CNT—

NachlaBstreit
'

Irische Knaste (I)

Nr.19: Unruhen in Griechenland
'

Murray Bookchin fiber Iibertéren

Komrnunalismus
*

Anarchismus und

Mystlk
'

Uracher Kommune 1919
*

IJIrich Klan fiber Frauen in der FAUD

Insche Knaste (II)

Nr5201Anti-NATO-Kongrel3
‘

Milita-

nsrerung der UdSSR und USA“ Horst

Plume fiber Bruch mit den GRUNEN

Lutz Bredlow fiber Unruhen in

Spanlen
"

Interview mit Clara Thal-

mann (I)
'

Gottfried Mergner fiber

Deutschen Kolonialismus
'

Kritik an

Barclays Anthropologieansatz

Nr.?1:KritikanGRl"JNEN und Selbst—

krmk
'

Glotz Hegemoniemodell
*

VOBO
'

Staatskritik
'

Interview mit

Clarajhalmann (II)
"

Martha Ackels—

berg uber Muieres Libres
‘

Stemm-

heim (Buch, Film)
‘

Franz Jung
"

Libertarians
‘

Antisemitismus in der

Linken

Nr.22: Wolfgang Haug fiber Tscher—

nobyl und die Asylanten
"

Wolfgang

Bohr: fiber Linke und Auslanderpe
litik

.
Umbauprogramm der GRU-

NEN Appelscha-Treffen
‘

Augustin

Soughy fiber Kollektivierung in Ara-

Q9n CNT heute
‘

Garcia Lorca
'

Vlerfarbmitteldruck Mexikanische
Malereien von Georg Janthur

'

Rolf

Recknagel fiber unbekannte Marut—

Traven—Stories' Exilliteraturreihe bei

fisclyer
‘

Erich Mfihsam in der DDR

Ulnch Klemm fiber Anarchismus

und Antipadagogik

Nr.23: FLl/Libertare Zentren
"

Lupus
fiber Versuch einer Neubestimmung
autonomer Politik

'

SpaBguerilIa
‘

A—KongreB in Australien
*

Damals:

NSDAP—Mengede = Ex-Syndikalis—
ten‘ Spanienfilme und der politische

Standort der Regisseure
'

Neokon—

servatlvismus am Beispiel Spéths
‘

Robert Fleitzel - der arme Teufel
'

Libertarians

Nr.24: Clara Thaimann (Nachruf,
Text) ‘AnarchoseminarArnoldshain
“

Wuppertaler Hauserkampf
"

Knast

(I)
‘ Ein/"Asylantenbehandlung" in

Berlin
‘

Stefan Schfitz fiber Kfinstier

und Gesellschaft‘ Hans Litten in der

DDR
'

fiber Karl Otten
"

Libertire in

Ungarn
'

US-Basen in Grfinland

Nr.25: Libertare Tage in Frankfurt
*

(Textauszfige von den Lib. Tagen)
‘Berlin Kreuzberg - 1.Mai

*

Ralf

Reinders fiber die Bewegung 2. Juni
'

Klaus Bittermann fiber Gedenk—

feiem der Linken zum 2. Juni
'

Neue

Manner und Arbeit
' Frauenknast

’

Franzfisische Streiks
"’

Wolfgang

Haug fiber Ernesto Sabato

Nr.26: Grfine New Age Politik
'

AII-

tag
- Klasse - Strukturen schalfen

'

Malik—Beschlagnahmeaku’on
*

Kul—

turkritik (I)
* Rosella di Leo fiber

Patriarchatskritik
* Ckofeminismus’?

‘

Interview mit Murray Bookchin (I)
'

Geschichte der IWW (I)
‘ Zukunft

Osteuropas

Nr.27: Startbahn—danach
‘ Strobl/

PenseIin
‘ Amnestiedebatte

'
Deut-

scher Herbst (Bficherschwemme)
'

Detlef Hartmann fiber IWF
*

Wolf-

gang Haug fiberAlltaglKlasse
'

Inter-

view mit Murray Bookchin (II)
‘

KuI-

turkritik (II) fiber Jacob van Hoddis
*

Schriftstellerkongrefi in Valencia

Nr.28: Panik und Politik (Kedichem-
Antifa-Aktion)

' Nationalrevolutio-

néire gescheitert
'

(Autonomes‘?)
Selbstverstandnis f Luciano Lanza

fiber Utopie der Okonomie
'

Ge-

schichte der Wobblies, Teil |I
"

Hol-

ger Jenrich fiber die Geschichte der

Zeitschrift Befreiung
'

Jfirg Auberg

fiber Medienkritik
' Filmkritik

'

Ca-

pek-Graphiker
' Amnestiedebatte

'

Arbeitsdiskussion u.v.a.

Nr.29: Anti-IWF-Kampagne
' Shell-

Boykott
' Putsch in Birma

‘

Strobl
-

Beugehaft' Gegeno'ffentlichkeit
‘

A-

Szene (ONT, Themroc)
‘

Kubat—

Dreieck
' DDR-Anarchos

‘ Filmkritik

' Medizinkritik
" Interview mit Michel

Foucault
* Luciano Lanza fiber

Ckonomie und Herrschaft
*

Mythos

Ibeuzim
‘ WRl-Treifen

‘ Nachrufe

(Bogerd, Guerin, Benner, Binder)
‘

Diskussion — Vergewaltigung u.a.

Nr.30: GenkongreB-Bericht
‘ Strobl—

Brief
* AntiIa-KongreB Berlin

‘

Ge

neralstreik in Spanien (Salamanca,

Sevilla)
‘ Median und Europa von

Herby Sachs
'

Knipselkrantl- front-

line
’ AKTION — Vergewaltlgungs-

sondernummer und Kritik ehema—
liger Mitarbeiterlnnen

‘

Intervnew.mlt
INTERIM

‘ FIJ-Bericht
'

Interview
mit Joseph Luden (Israel) + Knttk

*

Raterepublik1919am Be'
' "

.

IS I
van Michael Seligmann

* Cgrlli fig-1
ca -

ltaloamerikanischer Anarchist

KornéoraAurberfg
‘

pese rteure
‘

Gerd
- ac ru

*

Ube
Schfiler

"

u.a.

r Else Lasker-

Nr.31: EG-Binnenmarkt'
'

europa von Wolfgang Hadgndu;g:_
bahn-ProzeB '

StrobI-ProzeB ‘

Zur
Forderung nach freier med izinischer

Versorgung im Knast
'

Leiharbeit in

der BFID von Thomas Schupp
‘

Hauserlrampf in Kfiln
‘

MediaPark
“

Anarchismus und Intellektuelle von

Jorg Auberg
"

Rudi Dutschke *

Left
Green Network

'

Interview mit Rai-
ner Trampert

"

(WahI-)Parteien
machen Real(o)politik

“

Wintex/
Clmex

‘

Interview mit Paco Cabello/

CNT-AlT
*

Diskussion: Israel/Pala-
stlna

‘

u.a.

Nr.32: China: Gesellschaft contra

Staat*Strobl-UrteiI/EMMA*Frauen-
handel von Anita \MImes und Mo—

nika Autenrieb
"

Autonomes Zen-

trum Wuppertal
‘

1 .Mai in Kreuzberg
‘

Rassismus in der Linken von Jfir—

gen Tobegen
‘

Roma/Sinti von Ka-

roIa Fings und Frank Sparing
‘

Inter-

view mit Luis Fuentes/CNT—AIT
'

Interview mit JeanLouis/CNT—F
’

Rez. zu Senna Hoy, April Carter und

Schulvermeidung
*

Esoterik findert

nichts!von Hans A. Pestalozzi' Uber

den Graphiker Carl Meffert
' Uber

den Dadaisten Walter Serner
'

u.a.

Nr.33: RadikaIeLinke von Michael

WIIk
'

Hungerstreik-Kritik von Ger-

hard Linner
' Sozialer Okofeminis-

mus, Teil 1 von Janet Biehl
"

Situatio-

nisten damals und heute
"

Interview

mit der KAS, mit der RADIKAL mit

Rio Heiser
'

Erich Mfihsam-Gesell-

schatt
‘ Namibia wird dekoloniali-

siertvon KaroIa Fings‘ Gegenfiffent—
Iichkeit

' Friedrich Wolf bei den

KapputscnKampfen’? vonWolfgang

Fey
'

Romanauszug aus Frank

Harris: Die Bombe
'

R92. zu FIE,

Bonnot—Bande, Der Dieb, Tfirken—

ghettos, GATT; Berichte. Meldungen

etc.

Satzauftrage gesucht
Wer sich mit dem Satzbild

dieses SFanfreunden kann,

wer selbst Druckvorlagen

gesetzt abgeben will, frage

bei uns an. Dauerkunden

(Zeitschriften z.B.) erhalten

Sonderkonditionen.
Trotzdem-Verlag, PF 1 159,

7043 Grafenau-Dfiffingen,
Tel. 07033/44273
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